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V orwort znr ersten Anflage. 
Noch vor fiinf Jahrzehnten hiLtte ein Handbuch der Forstpolitik kaum 

den dritten Teil des Umfanges beansprucht, der ihm jetzt zugewiesen werden 
.muB, wenn aHe forstpolitischen Fragen und Tatsachen nur einigermaBen er
schopfend zur Darstellung kommen sollen. Nicht als ob die Forstwirtschaft 
im wirtschaftlichen und politischen Leben vordem keine Bedeutung gehabt 
hatte. In der praktischen Staats- und Finanzpolitik war ihr vom Ausgange 
des Mittelalters ab mindestens die gleiche Stellung eingeraumt wie in der Gegen
wart. Aber die Voraussetzungen fiir die fortschrittliche Entwicklung der eigent
lichen Forstwirtschaftspolitik waren vor dem 19. Jahrhundert noch nicht 
gegeben. Dieselben wurden erst durdh die Beseitigung des Feudalstaates und 
durch die Verkehrsentwicklung der Neuzeit geschaffen. 

Die neue Zeit steckte auch der Waldwirtschaft neue Ziele, die einerseits 
auf den Ausgleich zwischen den Interessen der Waldbesitzer und der offent
lichen. Wohlfahrtspflege und andererseits auf die Hebung der Waldwirtschaft 
als nationalen Erwerbszweiges gerichtet sind. So entstand eine besondere 
Schutzwaldgesetzgebung als Gegengewicht zur freiheitlicheren Ausgestaltung 
der Forstpolizeigesetzgebung, so wurde den Gemeinden eine weitgehende Ein
wirkung auf die Bewirtschaftung ihrer Waldungen zugestanden und so wurde 
die Existenz des Staatswaldbesitzes nicht nur durch die Verfassungsgesetze, 
sondern auch durch den offentlichen Ausweis seiner Leistungsfahigkeit gesichert. 
Der Waldzerstlickelung sucht man nun soviel als moglich vorzubeugen, und 
die Fehler friiherer Zeiten sollen durch genossenschaftliche Vereinigungen 
wieder gut gemacht werden. Ein Programmpunkt der Forstpolitik harrt aner
dings in manchen Staaten noch seiner Erledigung, namlich die Beseitigung 
der Forstrechte. 

Die Verhaltnisse des international gewordenen Holzhandels, die Verfrachtung 
des Holzes auf den Eisenbahnen und WasserstraBen, die Holzzollpolitik, die 
Waldbrandversicherung, die Organisation des forstlichen Realkredits und die 
Waldbesteuerung sind wichtige Zweige der Forstpolitik mit ausgesprochen 
modernem Charakter geworden. 

DaB ich auf die geschichtliche Entwicklung der Gesetzgebung besonderes 
Gewicht legte, hoffe ich nicht bereuen zu mussen. Nur im Spiegel der Geschichte 
laBt sich der jetzige Stand der Forstgesetzgebung richtig beurteilen. Auf die 
Aufnahme der Geschichte der Forstrechte muBte ich aber noch in letzter Stunde 
wegen des groBen Umfanges derselben verzichten. Auch die Geschichte und 
Organisation der alteren Waldgenossenschaften konnte aus demselben Grunde 
nur in gekurzter Form aufgenommen werden. 

Ein Buch liber Forstpolitik darf sich mit der Darstellung der vaterlandischen 
Verhaltnisse allein nicht begnugen. Denn gerade die Bestrebungen der auBer
deutschen Lander auf forstpolitischem Gebiete bringen erst Licht in die inter
nationale Solidaritat der Waldwirtschaft, und jeden deutschen Forstmann 
muB es mit Genugtuung erfiillen, daB es vielfach deutsche Vorbilder sind, an 
welche die auslandische Forstgesetzgebung angeknupft hat. 

Munchen, im August 1905. 

Prof. Dr. Endres. 



V orwort zur zweiten Auflage. 
"Frisch auf ans Werk. Was immer wir verloren, 
Aus deutscher Arbeit wird es neu geboren." 

Die erste Auflage war schon Uingere Zeit vor dem Kriege vergriffen. Mit 
der Herausgabe der zweiten Auflage wollte ich warten, bis die Ergebnisse der 
forststatistischen Erhebungen des Reichl's yom Jahre 1913 vorlagen. 

Obwohl gerade wahrend des Krieges, in dessen Not die Bedeutung der 
Forstwirtschaft von der Allgemeinheit erst entdeckt wurde, eine sehr starke 
Nachfrage nach dem Buche einsetzte, konnte ich mich doch nicht entschlieBen, 
die neue Auflage in den Druck zu geben, da die glanzenden Erfolge unseres 
unvergleichlichen Heeres, dessen Geist im deutschen Volke unsterblich sein 
wird, die Zuversicht erweckten, daB nach dem Kriege die wirtschaftliche Lage 
Deutschlands einen weiteren machtigen Aufschwung nehmen und die deutsche 
Forstwirlschaft vor erweiterte Aufgaben gestellt sein werde. 

Diese Aufgaben sindihr erwachsen, aber nicht zur Erhohung des alten 
Glanzes der deutschen Volkswirtschaft, sondern zur Rettung des Vaterlandes 
aus tiefster Not. Nach dem Zusammenbruch jagte ein forstpolitisches Problem 
das andere; und was gestern als ewige Wahrheit schien, wurde morgen als der 
neuen Zeit fiir nicht mehr angemessen erachtet. So muBte in der vorliegenden 
Auflage zu Fragen SteHung genommen werden, an die noch vor wenigen Jahren 
kein Mensch gedacht hatte. Unbeirrt von der Parleien Gunst und RaB ging 
ich den Weg der Wissenschaft, den Weg der Wahrheit und meiner ehrlichen 
Dberzeugung. 

Auf den ersten Blick kann der Eindruck entstehen, daB das in das Buch 
aufgenommene Zahlenmaterial zuviel Einzelheiten enthalte und urn so mehr 
iiber den Rahmen eines Handbuches hinausgehe, als der groBte Teil der Nach
weisungen mit dem letzten Friedensjahre abschlieBt. Meine reifliche Dber
legung ergab aber, daB das, was vor dem Kriege war, noch auf Jahrzehnte 
hinaus den MaBstab fiir die Beurteilung dessen bilden wird, was normal ist, 
und daB gerade deshalb der Statistik der Vorkriegszeit eine besondere Bedeutung 
zukommt. Fiir die Rolzbilanz Europas spielen iibrigens die durch die Folgen 
der Kriege herbeigefiihrten politischen Gebietsverschiebungen nur eine geringe 
Rolle, da die Walder ihren Standort und ihre Standortsfaktoren nicht wechseln 
kOnnen. 

Die internationalen Beziehungen der Holzwirtschaft der Erde werden in 
Zukunft immer starker in die Erscheinung treten und damit auch die gemein
samen Beriihrungspunkte der Forstwirtschaft der Welt. Aus diesem Grunde 
suchte ich die forstlichen Verhaltnisse des Auslandes so weit darzustellen, als 
mir zuverlassige Quellen zur Verfiigung standen. Die Waldflache Deutschlands 
bildet nur einen kleinsten Teil der Waldflache Europas und nur einen verschwin
den den Teil der Waldflache der Welt. Trotzdem wird die deutsche Forstwissen
schaft und Forstwirtschaft von allen Kulturvolkern der Welt unbestritten und 
neidlos als fiihrend und beispielgebend anerkannt. Darum mochte ich hoffen, 
daB auch die vorliegende Auflage einen bescheidenen Anteil bei der Kliirung 
der forstpolitischen Ziele der auslandischen Forstwirtschaft haben werde. 

Die miihevolle Herstellung des Sachregisters hat in dankenswerter Weise 
mein treuer Hilfsarbeiter Privatdozent Dr. K. Rn bner iibernommen. 

Munchen, im Mai 1922. 

M. Endres. 
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Berichtigun gen. 
s. 121. Von Zeile 31 ab mull es heillen: 
"Ferner betrug nach M ii t tri c h der Unterschied der lliglichen Temperaturschwankungen 

zwischen Feld- und Waldstationen im ca. 15jiihrigen Durchschnitt (d. h. im Mittel ist 
im Wald die Temperaturschwankung geringer als im Feld um) folgende Grade Celsius:" 

Folgt Tabelle. 
,,1m Sommer ist somit die lligliche Temperaturschwankung in Buchenbestiinden am 

geringsten, in Kiefernbesllinden am grollten; im Winter dagegen ist sie umgekehrt in Buchen
besllinden am grollten; in Fichtenbesllinden am geringsten." 

S. 333. Zeile 17 v. o. 1920 statt 1820. 
S. 460. Der zweite Absatz unter D muB lauten: 
"Eine starke Konsequenz zog die preuBische Staatsforstverwaltung in aller Stille. 

Der durchschnittlich-jiihrliche Einschlag war von 1908/12 um 18% Mher als im Jahre 1907." 
S. 469. In der 4. Zeile v. o. Forstwirtschaft statt Forstwissenschaft. 
S, 710. In der letzten Zeile 0,40467 ha statt 0,40667 ha. 



Nachtrage. 
Zu ~. 16. Del' ~taat Waldeck mit PyrIllont wurdc iIll Jahre 1922 mit PreuBen (Prov. 

Hannover) vereinigt. 

Zu S. 17. Verlust an Waldfliiche. 
1m Abtretungsgebiete Oberschlesiens liegen 86628 ha Waldflache, von der pin 

groBer Teil auf den privaten GroBwaldbesitz enWillt. 

Zu S. 279-282 betr. die Auflosung der Fideikommisse in Preullen. 
Zur Erhaltung der Walder und Sicherung ihrer forstmaBigen Bewirtschaftung wurde 

in PreuBen neben dem "Waldgut" und del' "Waldstiftung" auch noch die Einrichtung 
des "Schu tzforstes" geschaffen. 

Ohne den Namen "Schutzforst" zu gebrauchen, ist dessen Wesen bereits in dem "Gesetz 
iiber die Aufhebung der Standesvorrechte des Adels und die Auflosung der Haus
vermogen" vom 23. Juni 1920 gekennzeichnet, indem bei freiwilliger Auflosung del' Haus
vermogen und standesherrlichen Hausgiiter in jenen Fallen, in welchen dazu ein Wald 
gehort, der nach Beschaffenheit und Umfang zu einer nachhaltigen forstmaBigen Bewirt
s\Jhaftung sich eignet, die behOrdliche Genehmigung zur Auflosung nur dann erteilt wird, 
wenn der Wald durch FamilienschluB vor einer unwirtschaftlichen Zersplitterung geschiitzt 
und die Wirtschaft naeh einem Wirtschaftsplan nachhaltig gefiihrt wird. 

Dureh die Verfiigung des preuBisehen Justizministeriums "betr. den Waldschutz 
bei der freiwilligen Auflosung gebundener Gliter" v. 31. Dez. 1920 wurde die 
Bildung von "Schutzforsten" geregelt. Zum Unterschied vom Waldgut besteht der Schutz
forst nur aus forstwirtschaftlichen Grundstiicken, deren MindestgroBe in der Regel nieht 
Ilnter 100 ha sein soli. AuBer den mit Holz bestandenen Grundstiieken konnen auch solche 
Fliichen zum Schutzforst geschlagen werden, deren Zulegupg aus forstwirtschaftlichen 
Griinden, insbesondere zu einer giinstigeren forstlichen Umgrenzung des bereits vorhandenen 
Waldbesitzes zweckmaBig erscheint. Gebaude und landwirtscha£tliche Flachen konnen 
nicht zugeschlagen werden. 1st ein einheitlicher Betrieb fiir den gesamten zum Familien
gut oder Hausvermogen gehOrigen Waldbesitz nicht moglich, dann sind mehrere Schutz
forste zu bilden. 

Ge£ordert ist fiir den Schutzforst nachhaltige ordnungsmiiBige Wirtschaft nach einem 
behOrdlich genehmigten Wirtschaftsplan unter staatlicher Forstaufsicht (Regierungsprasi
dent). Die Sehutzforsteigenschaft wird im Grundbuch vermerkt. Die Teilung und Ver
iiufierung von Teilen odeI' im ganzen ist nul' mit Genehmigung des Justizministers und 
Landwirtscha£tsministers zulassig. 

Der Unterschied zwischen Schutzforst und Waldgut besteht im wesentlichen 
darin, daB ersterer nur die reinen Waldgrundstiicke umfaBt, letzteres auch das wirtschaft
liche ZubehOr, wie Dienstgebaude, Wirtschaftsgebiiude, Inventar, landwirtscha£tliche 
Grundstiicke. (Dienstlandereien, Pachtgrundstiicke fiir Waldarbeiter), die mittelbar der 
Waldwirtschaft dienen. Ferner ist das Waldgut dllrch Einfiihrung des Anerbenrechts in 
gewissem Grade auch vor unwirtschaftli9her Belastung beim Erbgang und vor der Los
trennung von der Familie gesichert. 

Nach der V. v. 19. Nov. 1920 war die Waldgutsbildung nur iiber dem Weg der Zwangs
allflosung moglich. Dureh das G. v. 7. Januar 1922 wurde der Unterschied zwischen frei
williger und Zwangsauflosung aufgehoben. Die Waldgut- und Schutzforstbildung ist wahl
weise zugelassen, beide Arten konnen gegenseitig umgewandelt werden. 

Gegen den Schutzforst wird geltend gemacht, daB der staatlichen Aufsicht keine Rechte 
seitens der Inhaber gegeniiberstehen. 

Die Bezeichnung Schutzforst ist nicht gliicklich gewahlt und ist nicht zu verwechseln 
mit Schutzwald. 

Die Waldgiiter und Schutz£orste stehen im Interesse der AUgemeinheit unter staat
lie her Forstaufsicht, wahrend die friiheren Fideikommi6forste in PreuBen keiner staatlichen 
];'orstpolizeiaufsicht unterworfen waren. Fiir deren Erhaltung sorgte das Familieninteresse. 
(H. Modersohn, Die Auflosung der Familienfideikommisse und anderen Familiengiiter 
in PreuBen. Berlin 1921). - Eine Zusammenstellung aller auf die Materie sich beziehenden 
(uugemein schwerfalligen) Gesetze und Verordnnngen gibt Landforstmeister Dr. Konig 
im "Der deutsche Forstwirt" 1922, Nr. 11, 12_ 

Zu S. 171 und 313/314 betr. die Aufforstung landwirtschaftlicher Grundstlicke in 
Bayern. 

In Bayern wurde am 22. Dezember 1921 ein "Gesetz iiber die Aufforstung landwirt
sehaftlieher Grundstiicke" erlassen (Ausfiihrungs-Bekanntmaehung vom 2. Februar 1922). 



XVI Nachtrage. 

Darnach bedarf die Aufforstung eines landwirtschaftlich beniitzten Grundstiicks der 
Erlaubnis der Bezirksverwaltungsbehorde. Eigentiimer von Waldgrundstiicken, die im 
AnschluB an diese landwirtschaftliche Flachen aufforsten wollen, bediirfen keiner Erlaubnis, 
wenn die Aufforstungen in einem Zugevorgenommen werden, die gesamte Aufforstungs
flache kleiner als ein Tagwerk (0,3407 hal ist und mindestens mit der HiiUte des Umfanges 
an Waldgrundstiicke des gleichen Eigentiimers angrenzt. 

Die Erlaubnis zur Aufforstung darf nur erteilt werden, wenn sich das Grundstiick 
nach Beschaffenheit und Gestaltung des Bodens, nach Klima und Lage, besser zur forst
wirtschaftlichen Beniitzung eignet. AuBerdem, wenn fiir die Aufforstung ein dringendes 
wirtschaftliches Bediirfnis vorliegt, und wenn in waldarmen Gegenden des Flachlandes 
ein VogelschutzgehOlz errichtet werden solI. 

Die Erlaubnis darf nichtversagt werden, wenn die Aufforstung zur Erhaltung der 
Bodensubstanz oder zum Schutz gegen Naturereignisse oder aus Riicksichten des Gemein
wohIs fiir die Erhaltung einer Trink- oder Nutzwasserleitung fiir offentliche oder genossen
schaftliche Zwecke geboten ist. 

Erwachst durch die erlaubte Aufforstung einem Beteiligten Schaden und kann dieser 
durch Auflagen nicht abgewendet werden, so hat der Aufforstende Entschadigung zu leisten. 

Die BezirksverwaltungsbehOrden entscheiden iiber die Aufforstungsgesuche durch Aus
schiisse, bestehend aus deren Vorstand oder Stellvertreter und zwei Landwirten, von denen 
einer auch Waldbesitzer sein muB, als Beisitzern. Letztere werden von der Bezirksbaueru
kammer gewahlt. Die Sitzungen sind nicht offentlich. Liegt gegen Aufforstungsgesucile 
von keiner Seite ein Einspruch vor, dann kann die Behorde das Gesuch ohne Beisitzer 
und ohne Sitzung entscheiden. 

Gegen die Bescheide und Verfiigungen ist Beschwerde zur Regierung, Kammer des 
Innern, zulassig. Diese entscheidet endgiiltig durch einen Senat, bestehend aus einem 
Mitglied der Regierung und zwei Landwirten, von denen einer auch Waldbesitzer sein muB, 
als Beisitzern. Beschwerden gegen Verfiigungen werden im Bureauweg erledigt. 

Zu S. 327. Teilung von Privatwaldungen. 
In Sachsen ist die Teiltlng der Privatwaldungen durch das noch giiltige "Gesetz, die 

Teilbarkeit des Grundeigentums betr. v. 30. Nov. 1843" beschrankt, in dem bestimmt 
ist, daB von Rittergiitern und geschlossenen Grundstiicken auf cinmal oder nach und· nach 
nur so viel abgetrennt werden darf, daB zwei Drittel der auf dem Grund und Boden (aus
schlieBlich der Gebaude) haftenden Steuereinheiten bei dem Stammgute verbleiben. 
(Tharander, Forst!. Jahrb. 53. Bd., S. 40; 61. Bd., S. 196.) 

Zu S. 873 If. Vermogenssteuer. 
Das "Ver mogenssteuergesetz" vom 8. April 1922 fiir das Deutsche Reich bestimmt: 

Vom 1. Januar 1923 ab wird eine jahrliche Vermogenssteuer erhoben, auch vom Grund
vermogen und dem der Land- und Forstwirtschaft diel1enden Betriebsvermogen. Schulden 
und Lasten werden abgezogen (Reinvermogen). Fiir die Bewertung gelten die Vorschriften 
der Reichsabgabenordnung (s. S. 878). Die Veranlagung erfolgt nach Ablauf des Kalender
jahres, das dem Veranlagungszeitraum unmittelbar vorangeht, fiir drei Kalenderjahre. 

Das "Vermogenszuwachssteuergesetz" vom 8. April 1922 bestimmt: Der Ver
mogenszuwachs wird gleichzeitig mit der Feststellung des Vermogenswertes fiir die Ver
mogenssteuer ermittelt, zum ersten Male fiir den in der Zeit vom 1. Januar 1923 bis zum 
31. Dezember 1925 entstandenen Vermogenszuwachs, spater in Zeitabstanden von drei 
zu drei Jahren. Der steuerbare Vermogenszuwachsergibt sich aus der Vergleichung des 
Endvermogens mit dem Anfangsvermogen. Die innere Kaufkraft der Mark an den heiden 
Zeitpunkten der Feststellung ist zu beriicksichtigen. 
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Forstpolitik als Wissenschaft ist die Lehre von den Voraussetzungen 

und Bedingungen, unter denen die Forstwirtschaft ihre volkswirtschaftlichen 
und privatwirtschaftlichen Aufgaben am vollkommensten zu erfullen vermag. 

Forstpolitik als angewandte Wirtschaftspolitik und Zweig der, prakti
schen Staatswirtschaft begreift die offentHche und private Betatigung in sich, 
welche die Pflege und Forderung der Forstwirtschaft unmittelbar und mittel bar 
zum Ziele hat. 

Die praktische Forstpolitik muB von nationalen Gesichtspunkten getragen 
sein. Ihr Dienst gehOrt dem Yolk. Daher hat der Staat in erster Linie die Ver
pflichtung, die Interessen der Forstwirtschaft abwehrend und begiinstigend 
wahrzunehmen. Diese Verpflichtung erstreckt sich auf alle offentlich-rechtlichen 
Glieder der staatlichen Gemeinschaft fur ihren ortlichen und beruflichen Auf
gabenkreis. Dariiber hinaus obliegt es den Waldbesitzern selbst, auch im offent
lichen Interesse MaBnahmen zu treffen und anzuregen, die den Schutz und die 
Hebung der forstlichen Produktion verburgen, 

Der Wald ist aber auch ein internationales Gut aller Volker_ Ohne seine 
Produkte kann kein V olk und V olksstamm existieren. Da die Forstpolitik 
letzten Endes das Schicksal der Forstwirtschaft eines Landes bcstimmt, ist 
die Weltwirtschaft an der Ausgestaltung der forstpolitischen Grundsatze aller 
Lander um so mehr interessiert, als der Bedarf an Holz mit der Zunahmc der 
Bevolkerung immer groBer wird. Dazu kommt, daB bei keinem anderen Roh
stoff die Gegenseitigkeit des Austausches unter den Volke:r;n der Welt so viel 
verschlungen ist als beim Holz. Jedes Kulturvolk hat deshalb Interesse an 
der Forstpolitik der anderen und die nationale Forstpolitik kann rlaher durcn 
die internationale, d, h. die forstpolitischen Mittel anderer Nationen zeitlich 
stark beeintluBt werden. 

Politik bedeutet die Kunst des Handelns nach den gegebenen Umstanden. 
Nicht die Festhaltung am Seienden, sondern die Erstrebung des Seinsollenden 
ist ihr hochstes und letztes Ziel. Durch die in ihrem innersten Wesen begriindete 
Kritik der bestehenden Zustande wendet lIsie sich wesentlich del' Zukunft zu, 
sie ist die Kunst des Voraussehens und Voraussorgens. Bestehende Zustande 
des wirtschaftlichen Lebens sind in del' Regel nicht p16tzlich geworden, sondern 
sind die Folgeerscheinungen des vordem Gewesenen. Daher hat auch die Forst
politik den geschichtlichen Zusammenhang der gegenwartigen Verhaltnisse 
der Forstwirtschaft mit den friiheren zu ergrunden und daraus die Kenntnis 
von dem Erreichbaren und Unmoglichen zu schopfen. 

Bei der Beurteilung del' bestehenden forstpolitischen und forstrechtlichen 
Verhaltnisse darf nicht vergessen werden, daB dieselben in den konstitutionellen 
Staaten sehr oft auf einem KompromiB der wirkenden politischen Krafte be
ruhen und das zeitlich Erreichbare darstellen. Gerade in der ]'orstpolitik hat 
man sich vielfach mit dem Gedanken abzufinden, daB das Wunschenswerte 
dem Erreichbaren weichen mu13. 

Endres, ForstpoJitik. 2. Anf!, 
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Den Ausgang:;punkt filr forstpolitisehe Erwagungen bildet das geltende 
Recht, wenn ein solches einschlagig ist. 

Als Lehrgegenstand und praktisehe Wissensehaft ist die Forstpolitik ein 
Teil der Volkswirtschaftspolitik oder Volkswirtschaftspflege. Innerhalb der 
Forstwissenschaft bildet sie einen selbstandigen Wissenschaftszweig. 

Die Wissenschaftszweige, welche in ihrer Gesamtheit die Forstwissenschaft aus
machen, lassen sich in drei Gruppen zusammenfassen: 

1. Forstliche Produktionslehre. Dahin gehoren Waldbau, Forstbenutzung, Forst
schutz. Grundlegende Facher hierfiir sind die Naturwissenschaften. 

2. Forstliche Betriebslehre. Dieselbe begreift in sich Forsteinrichtung (Wald
ertragsregelung), Holztaxation, Waldwertrechnung und forstliche Statik und die Hilfs
facher Geodasie und Wegebaukunde (Ingenieurfacher). Grundlegend ist die Mathematik. 

Die forstliche Produktions- und Betriebslehre kann man auch zusammen als Forst
wirtschaftslehre bezeichn\ln (forstliche Technik). 

3. Forstpolitik, Forstverwaltung und Forstrecht. Grundlegende Facher 
hierfiir sind Xationalokonbmie, okonomische Politik, Finanzwissenschaft, Statistik, die 
Rechtswissenschaft, Wirtschaftsgeschichte, Forst- und Jagdgeschichte. 

Forstpolitik und Forstrecht wurden in der friiheren Zeit, in welcher sich das Forst
beamtentum nach der Vorbildung in ein unteres, mittleres und hoheres gliederte, zur 
hoheren Forstwissenschaft gezahlt, weil ihre Kenntnis nur bei den hoheren Forstbeamten 
vorausgesetzt wurde. So wird in dem Organisationsplan flir die bayerische Forstschule 
zu Weihenstephan v. J. 1803 "Forstdirektion" und "Forsttaxation" ausdriicklich als 
"hohcre Forstwissenschaft" bezeichnet. 

Ein saehlieh streng umrissenes Gebiet ist die Forstpolitik weder als Wissen
schaft noeh als Lehrgegenstand. Sie wird standig mit neuen Problemen befaBt. 
Will man nach dem jetzigen Stand eine allgemeine Gru ppierung ihres In
hal tes vornehmen, so erstreckt sich derselbe auf folgende Sachgebiete: 

I. AusmaB, Verfassung und Leistung der Waldwirtschaft (Waldflachen. 
und Ertragsstatistik, Produktionsfaktoren). 

II. Die Wirkung des Waldes im Haushalt der Natur (Wohlfahrtswirkungen). 
III. Die rechtliche und wirtschaftliche Stellung dcr Waldwirtschaft in bezug 

auf ihre gemeinniltzigeJl und privatwirtschaftlichen Aufgaben (Polizei
gesetzgebung, Schutzwald, Privat-, Gemeinde-, Staats· und Genossen
schaftswald, Forstrechte). 

IV. Die finanzielle Sicherung des Waldkapitals (Realkredit, Waldver· 
sicherung). 

V. Die offentlich.rechtliche Belastung der Waldwirtschaft (Waldsteuer). 
VI. Die Grundlagen und Bedingungen der Holzwirtschaft (Holzproduktion, 

Holzhandel, Holzzoll, Holztransport). 
Dic Bezeichnung Forstpoliti~ gehort· der neueren Zeit an I ). Gleichbe· 

deutend damit oder wenigstens in teilweisem Zusammenhang damit stehend 
sind die friiheren Benennungen Forstpolizei, Staatsforstwirtschaftslehre, 
Staatsforstwissenschaft, Forstdirektionslehre, Forstverwaltungslehre. 

In den Zeiten der absolutistischen S~aatsgewalt, d. h. des Polizeistaates, deckte sich 
im groBen und ganzen der Begriff Polizei mit jenem der okonomischen Politik. Die Polizei 
begriff die gesamte Staatstatigkeit flir das allgemeine Wohl in sich, die sich nicht nur in 
Verboten und Geboten, sondern in positiven, auf aIle Zweige des Wirtschaftslebens sich 
erstreckenden Anordnungen au13erte. Da diese Anordnungen sehr oft von kleinlichen, 
die sittliche Freiheit der Person vollig ausschaltenden Gesichtspunkten getroffen waren 

1} Trunk spricht in seinem Forstlehrbuchvon 1789, S. 126 von "Forstpolizei odeI' die 
poli tischen Grundsatze des Forstwesens". Roscher gebraucht in del' 1. Auf!. seiner 
"NationalOkonomie des Ackerbaues" 1860 wohl zum ersten Male den Ausdruck "Forst
politik:~ (S. 515, § 188), dann wieder Helferich in Schon bergs "Handbuch der politi. 
schen Okonomie" 1. Auf!., 1882, S. 747 und Leh r im"Handbuch der Forstwissenschaft" 
1887. - Pfeil (Grundsatze del' Forstwissenschaft etc. 1822, I, 25) versteht unter "staats· 
wirtschaftlicher Forstkunde die Lehre oder Wissenschaft von del' Leitung und Benlltzung 
del' ·Forsten -fiir den allgemeinen f-ltaatszweck". 
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und der Vollzug derselben von den selten mit voller Integritat ausgest&tteten Beamten 
in schikanierender Art betatigt wurde, gab es am Ende des 18. Jahrhunderts kaum cine 
verhaBtere Institution als die der Polizei im damaligen Sinne. - Wahrend des letzten 
Krieges muBte nach vielen Richtungen hin das innere Wirtschaftsleben nach den Methoden 
des friiheren Polizeistaates geregelt werden. 

An die Stelle des auf den Absolutismus aufgebauten Polizeistaates trat im 19. Jahrh. 
der auf Ubereinkommen zwischen den fiirstlichen Landesherrn, den durch Geburt oder 
Besitz bevorrechteten Standen und dem Biirgertum beruhende konstitutionelle odeI' Ver
fassungsstaat, im Gegensatz zum Polizeistaat auch "Rechtsstaat" genannt, weil die 
Befugnisse der Verwaltung gesetzlich begrenzt wurden und nur in Ubereinstimmung mit 
den von den verfassungsmaBig zustandigen Instanzen beschlossenen Gesetzen ausgeiibt 
werden konnen. In ihm ist der Polizei eine mehr negative Aufgabe zugeteilt. Sie hat als 
"weltliche VOI'sehung" vorbeugend zu wirken gegen die Storungen und Gefahrdungen 
der Lebensgemeinschaft durch egoistische Handlungen seitens einzelner oder durch Natur· 
gewalten ("Praventivjustiz" nach R. von Mohl), daher Bau-, StraBen-, Ortspolizei usw. 
In der Revolutionszeit wurde das bisherige Verfassungssystem wegwcrfend als "Obrigkeits. 
staat" bezeichnet mit der Begriindung, daB die Staatsverwaltung ohne Fiihlung mit dem 
Volke nach dem Willen der Biirokratie gefiihrt worden ware. Diesem Vorwurf gegeniiber 
steht abel' fest, daB der Aufschwung Deutschlands und die Ordnung und Ruhe im Innern 
lediglich der Pflichttreue, Unbestechlichkeit und Unabhangigkeit seines Beamtentums, 
wie es dem "Obrigkeitsstaat" zu eigen war, zu verdanken ist. 

Aus dem Niederbruch und Umsturz Deutschlands ist der demokratische Par lamen ts
staat mit republikanischer Staatsform hervorgegangen. Auch er ist ein Verfassungs
und Rechtsstaat. Was als Recht gilt, entscheidet del' freie wandelbare Wille del' Mehrheit 
des Volkes. Ob diese groBere Beweglichkeit des Staatslebens die moralischen, nationalen 
und wirtschaftlichen Grundlagen del' Volksgemeinschaft in gleicher Weise und noeh bessel' 
fOrdert als die alte Staatsordnnng, muB durch den Gang del' Dinge erst noch bewiesen 
werden. 

Die Forstpolizei im heutigen Sinne erstreckt sich auf die staatlichen MaB
nahmen zur Erhaltung der Waldbestockung und zur Abwehr aller die Wald
substanz direkt gefahrdenden oder schadigenden Einfliisse durch den Menschen 
oder durch Naturereignisse. 

Xach dem bayerischen Forstpolizeigesetzentwurf von 1842 "hat die Forstpolizei 
im offentlichen und allgemeinen Interesse die wirtschaftliche Erhaltung und Pflege del' 
Waldungen zu sichern." 

Literatur. 

Forstpolizeiliche Erwagungen finden sich in verschiedellen alteren Schriften und Biichern. 
Von den selbstandigen alteren Werken sind hervorzuheben: von Burgsdorf, Forsthand
buch, 2 Bde., 1796. -- G. L. Hartig, Grundsiitze der Forstdirektion, lS03, 2. Auf!., lS13. 
-- Pfeil, Grundsatze der Forstwirtschaft in bezug auf die Nationalokonomie und die 
:-ltaats-Finanzwissenschaft, 1. Bd., 1822, 2. Bd. 1824. - Hundeshagen, Enzyklopadie 
der Forstwissenschaft. III. Abt., Lehrbuch del' Forstpolizei, 2. Auf I. 1831; 3. Auf!. 1840 
und 4. Auf!. 1859 von Klauprecht. 

Neuere Arbeiten: Lehr, Forstpolitik im Handbuch der Forstwissenschaft, 1. Auf I., 
II, Tiibingen IS87; 2. Auf I., IV, 1903, 3. Aufl., IV, 1913 (2. und 3. Auf I. durchgesehen von 
M. Endres). - Graner, Forstgesetzgebung und Forstverwaltung, Tiibingen 1892. -
Schwappach, Forstpolitik, Jagd- und Fischereipolitik, Leipzig 1894 (Hand- und Lehr
buch der Staatswissenschaften von Frankenstein). - Helferich, Die Forstwirtschaft 
in Schonbergs Handbuch der politischen Okonomie, 1. Auf!., 1881, 4. Auf!. (von Graner), 
IV, 1896. - Endres, Art. Forsten im Handwiirterbuch der Staatswissenschaften von 
Conrad etc., 1. Auf!., III, 1892; 2. Auf!. III, 1900; 3. Auf!., IV, 1909. - Ferner R. Weber, 
Die Aufgaben del' Forstwirtschaft im Handbuch der Forstwissenschaft, 1. u. 2. Auf!., I, Hf., 
3. Auf!., I, 36. - G. Huffel, Economie Forestiere, Tome I, Paris 1904; 2. edition, 
1. partie 1910, 2. partie 1913. 

Wald, Forst, Holzung ist ein Grundstiick, welches zur Erzeugung von 
Holz sowie der mit der Holzzucht verbundenen Nebennutzungen bestimmt ist. 

1m Begriff Grundstiick liegt das Merkmal, daB die Flache einen gr6Beren 
Umfang haben muB. Der Zweck der Holzerzeugung mit wildwachsenden 
Baumen ist notwendige V oraussetzung; die Gewinnung von Holz bildet kein 
notwendiges Kriterium, weil diesplbe tatsachlich in manchen Waldungen nicht 

]* 
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vorgenommen • wird oder wenigstens nicht das Wirtschaftsziel bildet (Park
waldungen, Jagdgehege, unaufgeschlossene Urwaldungen etc.). 

Die mit der Holzzucht verbundenen Nebennutzungen gehoren zur Schlie
Bung des Begriffes Wald, weil ihre Bedeutung in vielen Waldungen auch jetzt 
noch mit jener der Holzerzeugung mindestens auf gleicher Stufe steht (Streu 
in bauerlichen Waldern, Teergewinnung in den nordlichen Waldern RuBlands 
und Finnlands) und friiher letztere sogar iiberwog (Mast, Weide, Harz, Honig, 
Jagd). 

Urwald ist ein Waldgrundstiick, dessen Bestockung niemals durch einenEin
griff des Menschen hervorgerufen wurde. - Wirtschaftswald ist der plan
maBig erzogene und genutzte Wald. 

Forstwirtschaft ist die auf die Begriindung, Pflege und Nutzbarmachung 
des Waldes gerichtete planmaBige Tatigkeit. 

Wiirttembergisches Forstpolizeigesetz von 1879/1902: "Wald (Waldgrund, Forst
grund) im Sinne gegenwiirtigen Gesetzes sind aIle Grundstiicke, welche als zur Gewinnung 
von Holz, sowie der mit Holzzucht verbundenen Nebennutzungen auf die Dauer bestimmt, 
von den Forstpolizeibehiirden unter die Forsthoheit des Staates (Forstpolizei) gestellt 
sind." (Art. 1.) 

Hessisches Forstverwaltungsgesetz von 1905: "Unter Waldungen im Sinne dieses 
Gesetzes sind aIle unter Forstschutz stehenden Grundstiicke, sowie aIle nicht innerhalb 
der Ortschaften belegenen Grundstiicke zu verstehen, welche wesentlich der Holzgewinnung 
dienen" (Art. 29). (Stimmt wortlich mit Art. 1 des Forststrafgesetzes iiberein.) 

Badisches Vermogenssteuergesetz von 1906/10: "AIs Waldungen sind zu veranlagen 
alle Grundstiicke, welche mit Holz bestanden oder der Holzerzeugung gewidmet sind." 

1m Sinne des braunschweigischen Forststrafgesetzes vom1. April 1879 sind Forsten 
aIle nicht innerhalb der Ortschaften gelegenen Grundstiicke, welche wesentlich zur Holz
gewinnung dienen. 

Anweisung zum preuBischen Grundsteuergesetz von 1861: Holzungen "sind Grund· 
stiicke, deren hauptsiichlichste Benutzung in der Holzzucht besteht". 

Brater bezeichnet in seinem Kommentar zum bayerischen Forstgesetz von 1852 
(S. 17) in Anlehnung an Cottas Definition als Wald im forstwirtschaftlichen Sinne eine 
mit wilden Holzarlen bestandene und zur Erziehung und Gewinnung des Holzes bestimmte 
Bodenfliiche von einer gewissen raumlichen Ausdehnung. Naturwissenschaftlich und im 
Sinne des gemeinen Sprachgebrauches werde jede groBere in der angegebenen Art bewachsene 
Fliiche ohne Riicksicht auf ihre wirtschaftliche Bestimmung Wald genannt. Fiir das 
Minimum des Umfanges, den ein Wald voraussetzt, lasse sich keine Formel aufstellen; 
hier habe der gesunde Menschenverstand zu entscheiden. Baumgruppen, die isoliert stehen 
oder am Bachufer, fallen nicht unter den Begriff Waldo 

Urteil des Reichsgerichts vom 3. Januar 1884 (abgedruckt bei Reger, Entschei
dungen, 5. Bd., S. 74): "Zwar verliert ein Wald seine Eigenschaft nicht dadurch, daB er 
nicht zur Holznutzung bestimmt ist. Denn wenn der Wald auch regelmaBig zum Zwecke 
der Holznutzung gezogen wird, so lassen sich doch immerhin Walder denken, in welchen 
die Holznutzung sagar untersagt ist (Schutzwiilder)". Es "bildet nicht schon eine Mehrzahl 
einzeln stehender Waldbaume einen Wald und es setzt vielmehr allerdings der Begriff 
des Waldes sowo!!l im natiirlichen Wortsinne als namentlich im Sinne des § 308 des Straf· 
gesetzbuches ... eine umfangreichere, mit Biiumen oder sonstigen Walderzeugnissen be
wachsene, in sich zusammenhangende Grundfliiche voraus. Von welchem Umfange die 
Grundflache sein miisse, urn einen Wald darstellen zu konnen, laBt sich nach Rechtsregeln 
nicht bestimmen ... und es gehort darum diese Bestimmung zu tatsachlicher Entscheidung 
des Gerichtes." 

Die Bezeichnungen Wald und Forst werden heutzutage in Wissenschaft 
und im praktischen Leben als gleichbedeutend gebraucht. 1m nordlichen 
Deutschland ist die Ausdrucksweise Forst, in Siiddeutschland Wald die ge
brauchlichere. Das Wort Holz oder Holzung wird in der Regel auf kleinere, 
im Privat- und Gemeindebesitze befindliche Waldungen angewendeP). 

1) In der preuBischen Gesetzgebung wird die Bezeichnung Holzung gebraucht: 1m 
Grundsteuergesetz von 1861, im Gemeindewaldgesetz von 1876, im Gesetz iiber gemein
schaftliche Holzungen von 1881, im schlesischen Wasserschutzgesetz von 1899. - In der 
Reichsstatistik ist nur von .. Forsten und Holzungen" die Rede. 
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Das Wort Forst stammt von foris (auBerhalb) und bedeutete urspriinglich einen reser
vierten, auBerhalb der offentlichen Nutzung stehenden Bezirk 1). In den Volksrechten 
kommt das Wort noch nicht vor. Zum ersten Male wird forestis in einem Diplom des mero
wingischen Konigs Childeberts r. fiir die Abtei St. Germain im Jahre 556 erwahnt, in welchem 
darunter ein reserviertes Fischwasser verstanden wird. Noch im 9. Jahrh. kommt der Aus
druck in gleichem Sinne vor. In Beziehung zum Wald wird forestis erstmals im Jahre 648 
in einer Urkunde Siegebert II. gebraucht, wonach ein Stiick des Ardennerwaldes (in fQreste 
nostra) zur Griindung eines Klosters zur Verfiigung g!)stellt wird. Von da ab kehrt die Be
zeichnung forestis, forestum und foresta fiir Wald immer wieder. 

Die Einforstung war eine besondere Herrschaftshandlung dcr frankischen Konige. 
Ihr allodiales Familiengut, in der Hauptsache Kulturland (villae), hatte den Charakter 
des ausschlieBlichen Privateigentums. Als Trager der Konigswiirde verfiigten sie aber auch 
iiber alles herrenlose Land, das Konigsgut. Den Hauptstock desselben bildeten Walder. 
Eine besondere ortliche Ausscheidung oder Abgrenzung gab es hierfiir nicht. Die um
liegenden Markgenossenschaften, wahrscheinlich auch Privatgrundbesitzer, griffen durch 
Rodung in diese Gebiete immer weiter ein und zogen Nutzungen daraus (Holz, Weide, 
Mast). Urn dies zu verhindern und das Eigentumsrecht des Konigs an dem Konigsgut 
offentlich zu bekunden, war daher einoffentlicher Akt der Besitzergreifung notwendig. 
Dieser bestand in der Erklarung zum Forst, womit gesagt war, daB niemand mehr in 
dem darunter fallenden Gebiet Rodungen oder Nutzungen ohne konigliche Erlaubnis bei 
Strafe des Konigsbannes von 60 Schillingen vornehmen durfte. Der nicht eingeforstete 
Wald hiel3 silva oder saltus. 

Das Recht Forste zu errichten, hatte urspriinglich nul' der Konig. Schon am Anfang 
des 8. Jahrh. wurden so16he an GroBe des Landes verliehen. 1m 9. Jahrh. nahmen diese 
dann fUr sich das Recht zur Einforstung ihres Gebietes in Anspruch, hauptsachlich, urn 
den freien Tierfang in denselben auszuschliel3en. Die Jagd spielte bei den ersten Einfor
stungen keine entscheidende Rolle. 

Die Einforstungen des 8. und 9. Jahrh. hatten fiir ihre Zeit etwa dieselbe Bedeutung 
wie in neuerer die Errichtung von Nationalforsten in den Vereinigten Staaten von Amerika, 
von Staatsparkwaldungen in Finnland, der Waldreservate in den vormals tiirkischen Ge
bieten und in den deutschen und englischen Kolonien. 

1m Verlauf des 10. Jahrhunderts trat als Zweck der Reservierung die Jagd in den 
Vordergrund. Die Grundherrn errichteten nunmehr auch auf fremdem Grund ihre "Wild
bann bezirke", die Einforstungen dUTCh die Konigc horten auf. 

Mit del' Ausbildung del' Landesherrlichkeit ging das Wildbannrecht in das J agdregal 
iiber. Den friiheren Forsten blieb ihre Benennung zum Teil bis heute, die landesherrlichen 
Waldjagdreviere hiel3en meist Bannforste. 1m Ausgang des Mittelalters wurde mit Forst 
del' Begriff des Verbotenen verbunden. 1m Biidinger Reichswald hieB 1425 jenes Laub
holz "geforstet", dessen :Nutzung verboten war. Wer einen Baum fallen durftc, gab dem 
.Forster drei Heller; damit hatte er den Baum "verforstet", d. h. fiir sich reserviert. 

Eine besondere Bedeutung war spater mit dem Ausdruck "forstig" verbunden. Wie 
in den urspriinglichen Forsten, so durfte auch in den Wildbannbezirken ohne Erlaubnis 
des Forst- und Wildbannherrn keine Waldflache gerodet werden. Dort zur Erhaltung des 
Waldes, hier im Interesse der Jagd. Umgekehrt war es auch verboten, Acker und Wiesen, 
die im oder am Wald lagen und infolge Vernachlassigung ihrer Benutzung und Kultur 
sich wieder mit Holzal}flug bedeckten, nach einer gewissen Zeit wieder ihrem landwirtschaft
lichen Zweck zu widmen. Sie muBten Wald bleiben, weil sie "forstig" geworden, d. h. der 
Forsthoheit verfallen waren. In Bayern galt als Merkmal der Satz: "Geht der Busch dem 
Reiter an die Sporen, so ist dem Bauer sein Recht verloren" 2). 1m Weistum des Dreieicher 
Wildbanns von 1338 heiJ3t es: "Wo ein Mann hat Wiesen und Acker, die in seine Hube ge
horen, die mag er allweg halten, daB sie nicht zu Wald werden; verhanget er aber, daB es 
zu Wald wiirde und daB es so stark wiirde, daB es zwei Ochsen mit einem Joch nicht nieder 
mogen driicken, so soll er es nicht roden ohne Erlaubnis des Forstmeisters." 

Die forstlichen Schriftsteller des 18. Jahrhunderts legten dem Worte Forst keine be
sondere Bedeutung mehr bei und gebrauchten es gleichwertig mit Wald und Holz3). 

1) Thimme im Archiv f. Urkundenforschung 1908, 2. Bd., 101. - M. Endres imForstw. 
Centralblatt, 1917, 90. 

2) Vgl. die bayer. Landtagsbeschreibung von 1508 bei Krenner, Landtagshandlungen 
XVII, 150f£. 

3) Vgl Stahls Forstmagazin, IV, 1764, 6. - Moser, Forstokonomie, 1757, 86. -
H undeshagen, Methodologie und Grundril3 der Forstwissenschaft, 1819, 1: "Jede mit 
wilden Holzarten bewachsene Flache nennt man Wald oder Holzung; in besonderen, fiir 
ihre Verwaltung festgesetzten Begrenzungen abel' Forste." . 



Erstes Kapitel. 

Gro13e, Verteilnng, Besitzstalld nnd Bestands
verfassnng der Walder. 

I. Die Walder Europas. 
Wie die Staatenkarte Europas, nachdem· es wieder zur Ruhe gekommen 

sein wird, aU8sieht, vermag heute niemand zu sagen. Die Waldflacheninventur 
wird noch lange iiber den Zeitpunkt der Festlegung der Landergrenzen hinaus 
zuriickgestellt werden. Daher kann vorlaufig die europaische Waldflache 
nur auf Grund des vor den Kriegen (Balkankrieg und Weltkrieg) vorhanden 
gewesenen Bestandes und Umfanges der Staaten statistisch erfaBt werden. 

Eine allgemeine LTbersicht gibt die nachfolgende Tabelle. 

Die Waldflachen Europas nach dem Landerbestand 
vor dem Kr ieg. 

---~-

-~-1-- I J . -r Von der---
! e Em- 'W ldfl" h 

Staaten und Lander Waldflache I Bewaldungs-l woh~~r I Sin~ St:~t:-
1000 ha prozent. Waldflache i (K ) 1 I h ron- wa-

I I a I dungen % 
I I 

I Deutsches Reich (1913). . 14221 
I 

26,3 
I 

0,22 34,7 
()sterreich (1910). . . . . 9768 32,6 I 0,35 

I 

7,3 
Bosnien und Herzegowina. 2526 ! 49,3 I 1,33 75,9 
Ungarn ..... 8931 27,5 

I 
0,43 16,4 

Rul3land (europ.) 161510 32,6 ),34 58,0 
Finnland 15201 42,0 4,90 I 35,0 
Schweden. 21624 52,0 3,81 I 33,3 
Norwegen . 5692 17,6 2,38 I 15,0 
Schweiz .. 939 22,7 0,25 I 4,5 
Frankreich (1908) 9382 17,7 0,24 

I 

11,2 
Italien 4564 17,0 0,13 3,5 
Spanien .... 5000 10,0 0,26 6,0 
Portugal ... 714 7,8 0,12 

I 
4,9 

GroBbritannien. 1248 4,0 0,03 2,2 
Belgien .. 521 17,7 0,07 4,8 
Niederlande 260 8,0 0,04 5,6 
Danemark. 333 8,5 0,12 24,0 
Bulgarien . 3041 31,6 0,70 29,7 
Serbien . 1517 31,4 0,56 36,2 
Rumanien. 2760 21,0 0,40 41,3 
Griechenland 820 13,0 0,31 50,0 
Tiirkei (europ.) 2545 14,4 0,41 72,6 
Luxemburg 79 30,4 0,30 0,0 

Europa. 273196 27,6 0,61 
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In der vorstehendcn Obersicht ist fUr die Lander, in denen die produktivc 
Waldflache amtlich ausgewiesen wurde, diese angegeben. 

Die Waldflache Europas betragt demnach 273 Mill. ha, d. s. 27,6% dcs Gc
samtumfanges dieses Erdteils und 0,61 ha auf den Kopf der Bcvolkcrung. 

Nach Gruppen des Bewaldungsprozentes geordnet, ergibt sieh folgendes Bild: 
52 % Schweden. 
49 " Bosnien und Herzegowina. 
42" Finnland. 

31-33" RuBland, Osterreich, Bulgarien, Serbien. 
26-28" Deutsches Reich, Ungarn. 
21-23" Schweiz, Rumanien. 
17 -18" Frankreich, Belgien, Italien, Norwegen. 
13-14" Griechenland, Turkei. 
8-10" Spanicn, Portugal, Niederlandc; Dancmark. 

4" GroBbritannien. 

Der Waldreichtum Europas nimmt yom Norden und Osten gegen Siidell 
und Westen abo . 

Die ungleiche Verteilung der WaldfHichen in den vcrschicdenen Landern 
gab froher Veranlassung zu der Frage, welches Bewaldungsprozent als 
durchschnittlich normal gelten konne. Als MaBstab nahm man dpn 
Holzbedarf pines Landes an und kam so auf ein Bewaldungsprozcntl) von 20 
bis 33. Derartige FeststeIlungen waren am Platze, solange mangels von Vcr
kehrswegen jede Gegend ihren Holzbedarf selbst aufbringen muBte. Aber 
nicht einmal unter diesen Verhaltnissen voIlzog siph in dcn ackcrbautrcibcnden 
Landern die Ausscheidung zwischen 'Vald und Feld in erster Linie von dem 
Gesichtspunkte der Holzproduktion aus. Ausschlaggebend war vielmehr der 
Bedarf an N ahrungsmitteln fur die vorhandene Bevolkerung auf dcr cincn 
Seite und die FlachengroBe des zur Erzeugung desselben geeigneten Bodens 
auf der anderen Seite. Der Wald muBte sich mit dem Reste der Landesflache 
begnugen. Die hohen Bewaldungsprozente de$ europaischcn Nordens sind fUr 
diese Gegenden normal, weil die Waldwirtschaft die bestmogliche Ausnutzung 
der Landesflache gewahrt. 

Eher konnte man den Versuch unternehmen, die GroBe der zur Deckung 
des eigenen Holzbedarfs eines Landes noeh notwendige Waldflache aus dem 
Verhaltnis derselben zur Bevolkerungsdichtigkeit abzuleiten. Dieses Verh1iltnis 
weist viel groBere Unterschicde auf wie das Bewaldungsprozent. Es treffen 
namlich auf je 100 Einwohner Hektar Wald: 490 Finnland, 381 Schweden, 
238 Norwegen, 134 europ. RuBland, 133 Bosnien und Herzegowina, 70 Bul
garien, 56 Serbien, 43 Ungarn, 41 Turkei, 40 Rumanien, 35 Osterreich, 31 Grie
chenland, 30 Luxemburg, 26 Spanien, 25 Schweiz, 24 Frankreich, 22 Deutsch
land, 13 Italien, 12 Portugal, 12 Danemark, 7 Belgien, 4 Niederlande, 3 GroB
britannien. 

Nach dem Stand der Holzproduktion und dm.; Holzbedarfs VOl' dem Kriege 
ergibt sich, daB aIle Lander mit 35 und mehr Hektar Waldflache fUr 100 Ein
wohner Holzexportlander sind 2), also mehr Holz erzeugen als sie selbst ver
brauchen konnen, daB dagegen aHe Lander mit 31 ha und weniger Waldflache 
fUr 100 Einwohner zu den Holzimportlandern zahlen. Diese Grenzlinie ergibt 
sich auch fur das Deutsche Reich, das im Zeitraum 1907/13 durchschnittlich 

1) Stahls Forstmagazin, 5. Bd., 1764, 53. - Trunk, F?rstlehrbuch, 1789, 131. 
Leo, Forststatistik, 1874,7, glaubt die fUr Deutschland und Osterreich notwendige Wald-
flache auf 10 bis 29% feststellen zu sollen. . 

2) Bezilglich Serbiens und Bulgariens S. das Kapitel "Holzhandel und Hoh:pruduktioll". 
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jahrlich 15,68 Mill. fm Nutzholz (in Rohnutzholz ausgedriickt) aus dem Aus
land bezog. Zur Erzeugung dieser Holzmasse ware eine Waldflache von 7 Mill. ha 
iiber die vorhandenen 14,22 Mill. ha hinaus notig. 1m ganzen hatte also Deutsch
land, wenn es vor dem Krieg seinen Holzbedarf selbst hatte aufbringen wollen, 
eine Waldflache von iiber 21 Mill. ha besitzen miissen, d. h. 33 ha je 100 Ein
wohner (wirkliche Waldflache 22 ha). 

Die Bedeutung der Forsten als nationale Einkommensquelle ist in den 
einzelnen Landem Europas eine grundverschiedene. Wahrend Schweden, 
Norwegen, Finnland und der Norden RuBIands von ihremWaldreichtuin leben, 
scheidet fUr England die Waldwirtschaft als Erwerbszweig nahezu voll
standig aus. 

Das Nadelholz ist in den Waldem Europas starker verbreitet als das Laub
holz. Mehr als die Halfte der Waldflache nimmt das Nadelholz ein im Deutschen 
Reich, Osterreich, Schweiz, RuBIand, Schweden, Norwegen. Dagegen ist das 
Laubholz im Dbergewicht in Frankreich, Ungam, Belgien, Niederlande, Dane
mark, Rumanien, Bulgarien, Serbien. 

Die Waldflachen der anderen Erilteile werden s¥hr verschiedenartig 
eingeschatzt. Nach einer vom Handelsdepartement der Vereinigten Staaten 
von Nordamerika im Jahre 1919 gegebenen Statistik betriige die Waldflache von 

Asien. . . . 246,8 Mill. ha, 
Nordamerika. 612,1 " 
Siidamerika 208,3 " 
Afrika 103,7 " 
Australien . 54,3 " 
Europa . . 306,1 " 
Waldflache der Erde 1531,3 Mill. ha. 

II. Die Waldungeu des Deutscbell Reichs. 
Siehe Tabelle Seite 10 und 11. 

1. Die forststatistischen Erhebungen. 
1m Deutschen Reiche fanden bisher acht. forststatistische Erhebungen statt. 
Die erste, 1878, ermittelte gelegentlich der Erhebung der landwirtschaft

lichen Bodenbenutzung nur die Gesamtforstflachen ohne weitere Scheidung. 
Die zweite, 1882, war ein Stiick der mit der Berufszahlung vom 5. Juni 

1882 verbundenen Aufnahme der landwirtschaftlichen Betriebe. Sie umfaBte 
nicht das Gesamtforstareal, sondem nur die mit landwirtschaftlichen Betrieben 
verbundenen Holzflachen und diese letzteren nach GroBenklassen. Da die 
Staats-, Gemeinde-, Stiftungs- und Genossenforste in der Regel, sowie auch oft 
Privatforste mit landwirtschaftlichen Betrieben nicht verbunden sind, so be
zogen sich die ermittelten Zahlen fast ausschlieBlich auf den Privatforstbesitz 
und auch hier nur auf einen Teil desselben. 

Die dritte Erhebung fand 1883 statt, verkniipft mit jener iiber landwirt
schaftliche Bodenbenutzung. Sie ermittelte die GroBe und die Bestandsarten 
der Forsten sowie deren Verteilung nach dem Besitzstande. 

Die vierte, 1893, wieder in Verbindung mit der Erhebung iiber die land
wirtschaftliche Bodenbenutzung, sollte nach BundesratsbeschluB sich nur auf 
die Erhebung der Gesamtforstflache ohne Scheidung nach Bestands- oder Besitz
arten beschranken. Hinzugefiigt war nur die Unterfrage nach der GroBe del' 
zum Waldfeldbau beniitzten Flache. 
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PreuBen beschlo13 aber fiir sich eine Erhebung iiber die zur Aufforstung 
geeigneten Flachen, iiber die Holzarten und den Besitzstand mit ganz genauer 
Ausscheidung. Diesem· V orgehen PreuBens folgten alle anderen Bundesstaaten 
mit Ausnahme von Mecklenburg-Schwerin und Sachsen-Weimar. Bayem be
schrankte (Minist.-Elltschl. 22. Juni 1893) die Ermittlung auf den Umfang 
der forststatistischen Erhebungen von 1883. Daher sind hier die Kronforsten 
nicht besonders ausgeschieden, erscheinen vielmehr unter "Staatsforsten". 
Ebenso fehlen die aufforstungsfahigen Flachen. 

Die fiinfte Erhebung, 1895, war wieder ein Stiick der Berufs- und Gewerbe
zahlung vom 14. Juni 1895. Sie erstreckte sich auf die mit den landwirtschaft
lichen Betrieben verbundenen Forstflachen, abgestuft nach GroBenklassen, 
und iiber die 1882er Erhebung hinaus auch auf die rein forstwirtschaftlichen, 
nicht mit Landwirtschaft verbundenen Betriebe. Letztere wurden aber be
sonders behandelt. Der forstliche Teil dieser Erhebungen ist als miBgliickt zu 
betrachten. 

Die sechste Erhebung fand am 1. Juni 1900 statt. Nach Bundesrats
beschluB vom 7. Jyli 1892 soUten die Ermittlungen der landwirtschaftlichen 
Bodenbenutzung, mit welcher auch die forstlichen Erhebungen Hand in Hand 
gehen, im Jahre 1893 und von da ab von zehn zu zehn Jahren stattfinden. Diese 
Bestimmung ist jedoch, um fiir die bevorstehende Neuregelung der handels
politischen Auslandsbeziehungen moglichst neues Material zur Verfugung zu 
haben, durch BeschluB vom 17. Marz 1900 dahin abgeandert worden, daB die 
nachste Aufnahme der deutschen Forsten im Sommer 1900 stattfinden solIe. 
Dieselbe steht auf dem Boden der 1893er Erhebung, geht dariiber aber noch 
hinaus durch die Ermittlung der Altersklassen und der Holz-, Eichenrinden
und Weidenrutenertrage des letztverflossenen Wirtschaftsjahres, ferner durch 
die Scheidung der Genossenforste in deutschrechtliche und neuere und der 
Privatforste in FideikommiB- und andere Privatforste. 

Die siebte Erhebung 1907 war mit der Berufs- und Betriebszahlung 
vom 12. Juni 1907 verbunden. Es wurde erhobEm, wie viele landwirtschaft
liche Betriebe auch Forstland besitzen, wie viele von der Gesamtflache land
wirtschaftlich und forstwirtschaftlich .benutzt wurden und wieviel Weiden, 
Hutungen, Od- und Unland in der Gesamtflache enthalten sind. Ferner w-urde 
die Zahl und GroBe der reinen forstlichen Betriebe aufgenommen. 

Die ach te Er he bung wurde nach dem Stande vom 1. Juni 1913 vorge
nommen. Gegenuber der 1900er Aufnahme wurde 1. der Holzertrag fiir Nutz
und Brennholz getrennt nach Laub- und Nadelholz erfragt, 2. die Altersklasse 
von 101-120 Jahren eingeschoben, 3. die 1900er Einteilung in a) Eichen, 
b) Birken, Erlen, Aspen, c) Buchen und sonstiges Laubholz in a) Eichen, b) Birken, 
Erlen, Aspen und alle anderen weichen Laubholzer, c) Buchen und aIle anderen 
harten Laubholzer umgeandert, 4. die 1900 erfragten "deutschrechtlichen" 
und "neueren" Waldgenossenschaften wurden nicht mehr unterschieden, sondern 
im ganzen erhoben. 

Vergleichsfahige Zahlen liegen nun vor: 
a) fiir die Gesamtflache der deutschen Forsten aus den Jahren 1878, 1883, 

1893, 1900, 1913, 
b) fiir die Verteilung dieser Flache nach Eigentumern, Betriebs- und Holz-

arten aus den Jahren 1883, 1893, 1900, 1913, 
c) iiber die Alters- und Ertragsverhaltnisse aus den Jahren 1900 und 1913, 
d) die Spezialerhebungen von 1882, 1895 und 1907 sind eine Sache fiir sich. 
Die formeUe Aufmachung der bisherigen statistischen Erhebungen war 

gut, ihre Durchfuhrung aber mangelhaft, weil es an der richtigen Organisation 
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der auBeren Erhebungsstellen fehlte und diese teilweise nieht die notige Sorg
faIt aufwendeten. 

Die Ergebnisse der Erhebungen sind dargestellt in der "Statistik des Deutschen Reichs" 
(Berlin, Puttkammer u. Miihlbrecht) 

fiir ,1878: 1. Reihe, Bd. 43, S. Iff. und in dem Atlas der Bodenkultur, Dbersicht lund 
Karte 15, 

fiir 1882: 8. Monatsheft von 1884 und ausfiihrlicher in der "Landwirtschaftlichen Be
triebsstatistik nach der allgemeinen Berui;szahlung vom 5. Juni 1882", neue Folge Bd. 5, 

fiir 1883: Monatshefte 1884, Heft VIII, Dbersicht 1 und 2, 
fiir 1893: Vierteljahrshefte 1894, 4. Heft (auch als Sonderabdruck: Anbau-, Forst- und 

Emtestatistik fiir das Jahr 1893, Berlin 1894), 
fiir 1895: Neue Folge, Bd. 112 "Die Landwirtschaft im Deutschen Reich" 1898, 
fiir 1900: Vierteljahrshefte, Erganzungsheft zu 1903, II, mit dem Titel: "Die Forsten und 

Holzungen im Deutschen Reich nach den Erhebungen des Jahres 1900, Berlin 1903". 
fiir 1907: Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 212, 1 a und 2 a, 1909, 
fiir 1913: Vierteljahrshefte, 25. Jahrg., 1916, 4. Heft (erschienen Oktober 1917). 

2. Die gesamte WaldfHiche. 
Die in der Reiehsstatistik ausgewiesenen Flaehen beziehen sieh auf die 

sog. Holzbodenflaehe, d. h. die Flaehe, welehe zur Holzzueht bestimmt ist. 
Die Gesamtwaldflaehe begreift aueh jene Flaehen in sieh, welehe, ohne daB 
sie zur Holzzueht dienen, vom Walde gleiehsam organiseh eingesehlossen oder 
demselben angegliedert sind. Praktisehe Bedeutung kommt der Gesamtwald
flaehe eigentlieh nur bei dem Staatswaldbesitz zu. 

Da aber keine Dbereinstimmung in der AUBscheidung von Holzboden und Nichtholz
boden zwischen den verschiedenen Staatsforstverwaltungen herrscht, ist es notig, die Praxis 
der groBeren Verwaltungen hier anzugeben. 

PrenGen. Die Gesamtwaldflache, Gesamtforstflache des Staates ist jenes 
Domaneneigentum, welches von der Staatsforstverwaltung verwaltet wird. Sie zerfallt: 

a} in die Holz bodenflache, welche die zur Holzzucht bestimmten Flachen einschlieB
lich der in den Holzbestanden vorhandenen Schneisen, Gestelle, Wege, kleinere Wasser
laufe bis zu 8 m Breite umfaBt, "weil durch den starkeren Zuwachs der Randbaume eine 
Ausgleichung erfolgt"; 

b) in die nicht zur Holzzucht bestimmte Flac~!l, Nichtholzboden. - Die friihere 
Unterscheidung in "a} ertragsfahige: Garten, Acker, Wiesen, Weiden, Torfflachen, 
Stcinbriiche; zum Teil verpachtet; fJ} ertragslose: Hofraum und Baustelle der·Gebaude, 
unbenutzbare Moore und Briicher, Seen, Teiche, Fliisse, Bache, sowie Schneisen, Gestelle, 
Wege, StraBen von 8 m Breite und dariiber" wurden durch Verfiigung vom 12. Mai 1911 
aufgehoben. 

1m Jahre 1917 betrug a) die zur Holzzucht bestimmte Staatswaldflache 2 729 444 ha = 
89,4%, b) die nicht zur Holzzucht bestimmte 322263 ha= 10,6%. 

Bayern. Zum ~ich tholz boden zahlen die zur Holzzucht nicht geeigneten und die 
voriibergehend oder dauernd anderweitig benutzten Flachen (Moser, Siimpfe usw., die 
wenigstens 6 m breiten Wasserlaufe, Wege, Viehtriebe und Schneisen; Lichtungsstreifen 
langs der Bahnlinien und StraBen von mindestens je 3 m Breite beiderseits; Holzlager
platze uSW., Alplichtungen). Waldteile, deren Ertragsfahigkeit gering oder nicht voll aus
nutzbar ist (Kriippelbestande, Alpenwald, Schutzwald gegen Lawinen und Abrutschungen) 
sind gesondert auszuscheiden (Anw. f. d. Forsteinrichtung 1910). - 1m Jahre 1908 waren 
826090 ha = 87,9% "produktiv", 114304 ha = 12,1 % "unproduktiv"; im Jahre 1912 
802129 ha = 85,7% Holzboden, 133776 ha = 14,3% Nichtholzboden. 

Sachsen. 1m Jahre 1917 waren 172953 ha = 95,6% Holzboden, 7887 ha = 4,4% 
Nichtholzboden. 

Wiirttemberg. Zum Holzgrund (Holzboden) zahlt das in der Verwaltung der Forst
amter stehende forstwirtschaftlich beniitzte Staatsgrundeigentum. - Unter N e bengrund 
sind aufgefiihrt die der Verwaltung der Forstamter unterstellten landwirtschaftlich beniitzten 
Grundstiicke, wie Garten uSW., ferner Steinbriiche, Torfriede, Fisch- und Eisweiher, Holz
lagerplatze USW. - Zu der nich tertragsfahigen Flache sind gerechnet die vermessenen 
Wege, Fliisse, Bache, Seen und Weiher (mit ~usnahme der zur Fischzucht und Eisgewin
nung dienenden), FloBanstalten, Gebaude, Odungen, Steinriegel USW. (Forststat. Mitt. 
1914). - 1m Jahre 1912 waren 187172 ha = 93,9% Holzgrund, 5944 ha = 3,0% Neben
grund, 6223 ha = 3,1 % nicht ertragsfahige Flache. 
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Baden. Zur Nichtholzbodenflache geh6ren aile nicht der Holzerzeugung gewidmeten 
Flachen, die im einzelnen gr6Ber als 10 a sind. In dies en Grenzen sind auch alle Holz· 
abfuhrwege von iiber 3 m Kronenbreite mit der ganzen Wegeflache abteilungsweise aus
zuscheiden (Dienstanw. z. Forsteinrichtung 1912). - 1m Jahre 1915 waren 94378 ha = 
98,0% der Holzerzeugung gewidmet, 710 ha = 0,7% sonst als Wald veranlagt, 1249 ha 
= 1,3"/0 ertraglos und andere nicht veranlagte Waldflachen. 

Braunschweig. 1m Jahre 1917 betrug die nutzbare Flache a) Holzboden 80715 ha 
= 94,0%, b) iiber 5 m breite Wege und Schneisen 1481 ha = 1,7%, c) Nebengrundstiicke 
(landwirtschaftliche, Steinbriiche, Lehmgrubcn, Gewasser usw.) 2919 ha = 3,4%, Unland 
793 ha =co 0,9%. 

Die gesam te Forstflache betrug im Jahre 1913 14221171,8 ha odeI' 
26,29% del' Gesamtflache des Deutschen Reiches zu 54109836 ha. 

Unter den Einzelstaaten sind am starksten bewaldet das Furstentum 
Schwarzburg-Rudolstadt mit 44,42%, und das Herzogtum Sachsen-Meiningen 
mit 43,69%, am geringsten die Stadtstaaten Hamburg mit 3,78% und Bremen 
mit 0,15%. Diesen folgen aufwarts das GroBherzogtum Oldenburg mit 10,40%, 
Lubeck mit 13,94% und das GroBherzogtum Mecklenburg-Schwerin mit 18,69%. 

Von den groBeren Staaten hat PreuBen mit 24,17% die geringste Bewaldung; 
dann folgen Sachsen mit 25,28, EIsaB-Lothringen mit 30,05, Wurttemberg 
mit 31,00, Hessen mit 31,47, Bayern mit 32,88 und Baden mit 39,07%. 

Die Staaten PreuBen mit 8435809 ha Wald und Bayern mit 2494342 ha 
umfaBten von der Waldflache des Deutschen Reichesbzw. 59,3 und 17,5%, 
zusammen also 76,8 0/ 0 ; Sachsen, Wurttemberg, Baden und Hessen zusammen 
mit 1811151 ha 12,7%, aIle ubrigen Staaten somit 10,5%. 

1m Hinblick auf die verschiedene GroBe der Einzelstaaten gibt das Be
waldungsprozent derselben selbstverstandlich kein richtige$ Bild von der Ver· 
teilung der Forstflache. Urn ein solches zu gewinnen, mussen die Forstflachen 
der einzelnen Landesteile verglichen werden. 

Innerhalb PreuBens hat die Provinz Schleswig-Holstein die geringste Be
waldungsziffer (7,23%), Hessen-Nassau die groBte (39,91%). In Bayern stehen 
sich gegenuber die Reg.-Bez. Schwaben (23,95) und Pfalz (39,41); in Sachsen 
die Kreishauptmannschaften Leipzig (12,24) und Zwickau (39,68); in Wurttem
berg der Donaukreis (25,09) und der Schwarzwaldkreis (40,52); in Baden die 
Landeskommissarbezirke Mannheim (33,32) und Freiburg (43,56); in Hessen 
die Provinzen Rheinhessen (4,12) und Starkenburg (42,03); im GroBherzogtum 
Oldenburg das Herzogtum Oldenburg (7,59) und das Furstentum Birkenfeld 
(41,66%). 

Auch in absoluten Zahlen gibt die Betrachtung der Forstflachen nach 
Landesteilen erst eine richtige VorsteIlung von der Bedeutung der Forstwirt· 
schaft in den einzelnen Gebieten. 

Der Reg.-Bez. Oberbayern aHein hat bedeutend mehr Wald wie das ganze 
Konigreich Sachsen oder ElsaB-Lothringen und nicht viel weniger als Baden. 
Ober- und Niederbayern zusammen haben eine bedeutend groBere Waldflache 
als \Vurttemberg. - Die Provinzen Brandenburg und Schlesien besitzen zu· 
sammen einen groBeren Wald als das ganze Konigreich Bayern. Den Waldo 
besitz von Wurttemberg .oder Baden ubertreffen je fUr sich die Provinz Ost
preuBen, Pommern, Hannover, Hessen-Nassau und Rheinland. Von den Reg .. 
Bez. Potsdam und Frankfurt a. O. hat jeder fur sich eine groBere Waldflache 
als Wurttemberg. 

In geographischer Beziehung ist bemerkenswert, daB aIle an die Nord· 
und Ostsee grenzenden Landesteile und Staaten gering bewaldet sind. Die 
Provinz Hannover, das Herzogtum Oldenburg, der Staat Hamburg, Schleswig. 
Holstein, das oldenburgische Furstentum Lubeck, der Staat Lubeck, die beiden 
Mecklenburg, die Provinzen Pommern, WestpreuBen und OstpreuBen bilden 
einen von del' Westgrenze bis zur Ostgrenze des Deutschen Reiches reichenden 
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nordlichsten Giirtel, des sen Bewaldungsprozent unter 23, also unter dem Reichs
durchschnitt liegt .. Die Ursache liegt wohl hauptsachlich in der Windwirkung1 ). 

Die Waldflache nimmt prozentisch yom Norden gegen den Siiden zu. Das 
ganze Siiddeutschland und Stidwestdeutschland weisen eine Bewaldungs
ziffer von tiber 30% auf. Gleichsam als eine waldarme Insel innerhalb dieses 
groBen Gebietes ragt nur die Provinz Rheinhessen mit 4,1 % heraus. Unter 
dem Reichsdurchschnitt von 26,3% stehen nur der bayerische Reg.-Bezirk 
Schwaben und der wurttembergische Donaukreis sowie Lothringen. 

In Mitteldeutschland tritt das Gebiet des Thuringerwaldes hervor, dem 
Sachsen-Meiningen, Sch"\varzburg-Rudolstadt usw. ihr hohes Bewaldungs
prozent verdanken; ebenso wie Braunschweig dem Harz. ABe bergigen Gebiete 
treten durch starkere Bewaldung hervor. 

Die auf den Kopf der Bevolkerung in den Einzelstaaten treffende Wald
flache findet sich in der nachfolgenden Zusammenstellung. Unter den groBeren 
Staaten steht Bayern mit 0,36 ha weit voran. Mit der Zunahme der BevOlkerungs
ziffer nimmt natiirlich die auf den Einwohner entfallende Waldflache abo 

Waldflache pro Kopf 

PreuBen 
Bayern 
Sachsen 
Wiirttem berg 
Baden ... . 
Hessen ... . 
ElsaB-Lothringen 
Deutsch. Reich. 

1878 2) 

0,30 
0,47 
0,14 
0,34 
0,35 
0,26 
0,28 
0,31 

der Bevolkerung in Hektar. 

1883 3 ) 1893 4) 1900 5) 1913 6 ) 

0,29 0,26 0,24 0,21 
0,46 0,43 0,40 0,36 
0,13 0,10 0,09 0,08 
0,30 0,29 0,28 0,25 
0,34 0,33 0,30 0,27 
0,25 0,23 0,21 0,19 
0,28 0,27 0,26 0,23 
0,30 0,27 0,25 0,22 

Die Bevolkerungsziffer betrug 1880 45,23, 1885 46,86, 1895 52,28, 1900 
56,37, 1910 64,93 Mill. Kopfe. Wahrend die Waldflache von 1878 bis 1913 
im Verhiiltnis von 100 zu 102,5 zunahm, vermehrte sich die Bev61kerung von 
100 auf 143. 

3. Der Besitzstand. 
Von der Gesamtwaldflache trafen 1913 auf 
a) Kronforste. . . . 

Staatsforste . . . 
Staatsanteilforste . 

b) Gemeindeforste 
Stiftungsforste 
Genossenforste 

c) Privatforste . . . . . . 

zusammen 

zusammen 

282941 ha = 1,99% 
4625729 " = 32,54" 

29482 " = 0,21" 
4938152 ha = 34,74°;0 

2288757 ha = 16,10 0/0 
230546 " = 1,62" 
289 808 " = 2,04" 

hiervon PideikornmifJ/orste . . . . 
andere Privat/orste . . . . . . . 

2809111 ha = 19,76 0,0 

6473 909 ha = 45,50% 
1683481 " = 11,83 " 
4790428 " = 33,67" -------------------------

1m ganzen 14221172 ha = 100% 

1) Nach Bernbcck, Silva 1913, S. 331, bestehen die nachteiligen Einwirkungen in 
der Austrocknung des Bodens durch den Kiistenwind, in der mechanischen Zerstiirung 
der Triebe und in der iibermaBigen Transpiration. Laubhiilzer sind widerstandsfahiger 
aIR ~adelhiilzer. 

2) Bevolkerungsziffer 1880; 3) degl. 1885; 4) desg!. 1895; 5) desgl. 1900; 6) desgl. lIllO. 
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Der Umfang der Kronforste (d. s. die landesherrliehen KronfideikommiB-, 
Schatull- und Privatforste) war in den einzelnen Staaten zunachst bedingt 
dureh die vermogensreehtliehen Auseinandersetzungen, welehe bei Bildung der 
modernen Staaten zwisehen den Landesherren und dem Staate stattgefunden 
haben. Hieriiber Naheres bei den "Staatswaldungen". 

Die Staatsforste, d. h. die fiskalischen Domanial- und Kameralforste 
waren hinsiehtlieh ihres Anteils an dem Gesamtforstareal ebenfalls von diesen 
staatsrechtlichen Verhaltnissen abhangig. Prozentisch betrachtet trifft die 
groBte Staatsforstflache auf Braunschweig mit 73,0%. Von den siiddeutschen 
Staaten hat Baden die geringste prozentische Flache mit 16,2%. 

Die Staatsanteilforste sind Forste, die im gemeinschaftlichen Besitz 
des Fiskus und anderer Besitzer (meist Gemeinden und Stiftungen) sind. Die 
Entstehung dieses Besitzes ist in der Regel auf markgenossenschaftliche und 
Forstrechtsverhaltnisse zuriickzufiihren. Die Flache wird im Laufe der Zeit 
immer kleiner, weil beide Eigentiimer auf die Losung dieses gemeinschaftlichen 
Besitzverhaltnisses bedacht sind. Sie betrug 1883 40989, 1893 47560, 1900 
29793, 1913 29482 ha. Folgende Staaten teilen sich in diese Flache (1913): 
Preuf3en 4111 (davon in Westfalen 3646), Bayern 8710 (in der Pfalz 8247), 
Wiirttemberg 36, Hessen 400, Oldenburg 354, Schwarzburg-Rudolstadt 4,8, 
ElsaB-Lothringen 15867 ha. 

Der Reichsfiskus besaB 1920 etwa 30000 ha Waldflache in dem Grund
besitz der Heeresverwaltung. 

Der gegenwartige Besitzstand der Gemejndeforste in den einzelnen 
Staaten steht im Zusammenhang mit der geschiehtlichen Ausgestaltung der 
Markwaldungen, mit den Gemeinheitsteilungen und den ForstrechtsablOsungen. 
1m westlichen und siidwestlichen Deutschland, WQ der markgenossenschaft
liche Besitz am starksten ausgebildet war und wo spater durch den EinfluB 
der franzosischen Gesetzgebung den Bestrebungen auf Verteilung der Ge
meindewaldungen wirksam entgegengetreten wurde, hat der Gemeindewald
besitz seine groBte Ausdehnung. Obenan unter allen deutschen Staaten steht 
EIsaf3-Lothringen mit 45,10r0, dann Baden mit 43,7%, Hessen 36,0, Wiirttem
berg 30,6, Sachsen-Meiningen 23,6, Waldeck 22,2, Sachsen-Weimar 16,0 usw. 
In PreuBen treffen auf den Gemeindewaldbesitz nur 13,2%. Wahrend die 
sieben ortlichen Provinzen hinter diesem Durehschnitt teilweise sehr weit 
zuriickbleiben (Posen 2,0%), iibersteigen die westlichen Provinzen denselben 
urn ein Bedeutendes: Hessen-Nassau hat 34,6, Rheinland 40,0, dann Hohen
zollern 52,8%. In Bayern betragt der Landesdurchschnitt 12,6%. Weit unter 
dlesem stehen die altbayerischen Landesteile, die Reg-Bez. Oberbayern mit 
2,4, Niederbayern 0,9 und Oberpfalz 2,5, dann noch Oberfranken mit 4,9%. 
In Altbayern wurden die Gemeindewaldun~en zu Anfang des 19. Jahrhunderts 
auf Wunsch der Regierung aufgeteilt. Etwas iiber dem Durchschnitt stehen 
Mittelfranken und Sehwaben. Den dreifachen Satz des Durchschnittes weisen 
die westlich gelegenen Kreise Unterfranken (36,7%) und die Pfalz (36,6%) auf. 

Zu den Gemeindeforsten sin!! auch zu rechnen die sogenannten Provinzialforsten, 
welche durch Aufforstung von Odlandereien auf Rechnung der Provinzen in PreuBen ent
stehen. In Hannover best&nden 1920 5685 ha, in Schleswig-Holstein iiber 2000 ha. 

In Bayern besitzen einzelne Kreisgemeinden Waldungen als Zubehor der Kreis· 
irrenanstalten. 

Zu den Stiftungsforsten zahlen die Forste der Kirchen und Schulen, 
Kirchen- und Schulgemeinden, der Kloster, der milden und Wohltatigkeits
anstalten usw. Forstpolitisch stehen sie mit den Gemeindewaltungen auf einer 
Stufe. Sie sind nahezu gleichmaBig iiber aile Staaten verteilt. Der prozen
tische Anteil an der Gesamtforstflache ist auBerst gering. 
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Unter den Begriff der Genossenforste fallen aIle Waldungen, die Genossen
schaften mit korperschaftlicher Verfassung gehoren. Das Nahere siehe unter 
Waldgenossenschaften. 

Die Privatforste umfassen die Forste der Privaten im freien und gebun
denen Besitz; insbesonders die fideikommissarischen Privatforste,. auch die 
bauerlichen Lehensforste und die im Erbfall an den Mannesstamm gebundenen 
Forste. Von den FideikommiBforsten, die von der Privatforstflache 1683481 ha, 
d. s. 11,8% der deutschen Waldflache einnehmen, wird spater die Rede sein. 

Die Verteilung der Privatforste einschlieBlich der FideikommiBforste auf 
die Staaten und Landesteile ist eine hochst .ungleiche. Innerhalb PreuBens 
mit 49,4% bewegen sich die Prozentanteile zwischen 15,8 (Ressen-Nassau) 
und 75,3 (Schlesien); in Bayern mit 50,6% zwischen 77,7 (Niederbayern) und 
12,6 (Pfalz). Der bedeutende Privatwaldbesitz in den altbayerischen Gebiets
teilen ist zUrUckzufiihren auf die Teilung der Gemeindewaldungen, auf die 
AblOsung von Forstrechten in den Staatswaldungen durch Waldabfindung 
und auf den Verkauf von Staatswaldungen, - lauter Vorgange aus dem An
fang des 19. Jahrhunderts. . 

Von den groBeren Staaten steht Bayern prozentisch mit 50,6% obenan; 
dann folgen PreuBen mit 49,4, Sachsen 43,1, Baden 34,5, Wiirttemberg 33,4, 
Ressen 31,7, ElsaB-Lothringen 19,3. 

1m allgemeinen zeigt sich das Vorherrschen des Privatwaldbesitzes iiberall 
da, wo der Gemeindewaldbesitz zuriicktritt. 

4. Die seit dem Jahre 1919 eingetretenen Anderungeu. 

a) Die Vereinigung Koburgs mit Bayern. 

Durch Reichsgesetz yom 30. April 1920 wurde "das Gebiet von Koburg 
mit dem Lande Bayern vereinigt". 

Nach der Statistik von 1913 weist das Gebiet auf: Staatsforste 5905 ha, 
Staatsanteilforste 228 ha, GemeindeIorste 2650 ha, Genossenforste 2378 ha, 
Fideikommil3£orste 680 ha, andere Privatforste 4190 ha, zusammen 16031 ha. 

Auf Nadelholz treffen in den Staatsforsten 85%, in den Gemeinde- und 
Privatforsten 76% der Flache. 

b) Bildung des Landes Thiiringen. 

Durch Reichsgesetz yom 30. April 1920 wurden mit Wirkung yom 1. ]\<Jai 
1920 ab die Lander Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Meiningen, ReuB, 
Sachsen-Altenburg, Sachsen-Gotha ohne das Gebiet von Koburg, Schwarzburg
Rudolstadt und Schwarzburg-Sondershausen "zu einem Lande Thiiringen" 
vereinigt. 

Nach den Erhebungen von 1913 betrug die Waldflache: 

Kronforste. . . . 65522 ha = 16,7% 
Staatsforste . . . 131465 33,5 " 
Staatsanteilforste 5 0,0 " 
Gemeindeforste 56789 14,4 " 
Stiftungsforste ; 5163 1,3 " 
Genossenforste . 15429 3,9,. 
Privatforste . 118459" 30,2: , 
Thiiringen 392832 ha = lOO% 
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Von den Privatforsten sind 14862 ha FideikommiB-, lO3597 ha andere 
Privatforste (die auf Koburg entfallenden 228 ha Staatsanteilforste wurden 
von der Flache der Genossenforste abgezogen). 

Bei einer Landesflache von 1176310 ha berechnet sich ein Bewaldungs
prozent von 33,4%; bei einer Bevolkerung von 1510538 Kopfen (19lO) fallt 
auf den Kopf eine Waldflache von 0,26 ha. 

c) Die Verluste des Deutschen Reiches an Gesamtflache und Waldflache durch 
das Friedensdiktat vom 28. Juni 1919. 

l. Verluste an Gesamtflache. 

Nach dem Statist. Jahrbuch ffir das Deutsche Reich fur 1920 ergeben sich 
folgende Zahlen: 

a) Durch Zwangsabtretung sind von der Gesamtflache verloren gegangen 
6727511 ha = 12,4% mit 5579912 Einwohnern (1910). Dazu gehOren der 
groBte Teil der Provinz Posen, die Halfte der Provinz WestpreuBen, der nord
liche Teil der Provinz Schleswig-Holstein, kleinere Bezirke der Provinz Ost
preuBen und Schlesien. Danzig wurde Freistaat und uber das Memelgebiet 
ist noch nicht verfugt. Die Kreise Eupen und Malmedy im Rheinland sind 
infolge einer von Belgien gefalschten Volksabstimmung an Belgien gefallen. 

b) Nachdem durch die bereits erfolgten Volksabstimmungen die Abstimmungs
gebiete in Schleswig-Holstein (2. Zone) und in OstpreuBen und Oberschlesien 
(20. Marz 1921) sich mit uberwiegender Majoritat fur Deutschlanderklart 
haben, bleibt als zukiinftiges Abstimmungsgebiet nach 15 Jahren nur das Saar
becken mit 148432 ha und 571872 Einwohnern (1910) auf preuBischem und 
43700 ha und 80946 Einwohnern auf bayerischem Gebiet. 

c) Besetzt yom Feinde waren anfangs 1921 3196400 ha = 5,9% mit 
6457513 Einwohnern. In diesem Gebiete liegen 956675 ha Wald, davon in 
PreuBen 702129 ha (linksrheinisch 541649 ha, rechtsrheinisch 160480 ha), 
in der Pfalz 233599 ha, in Birkenfeld 20947 ha. 

Die Waldungen des Saargebietes stehen 15 Jahre unter der Verwaltung 
unserer Feinde. 

2. Der Verlust an Waldflltche. 

OstpreuBen . 
WestpreuBen. 
Posen ... . 

Landesteil 

Schlesien .... . 
Schleswig-Holstein . . . . . . 
Rheinprovinz (Eupen-Malmedy) 
Saarbecken (preuI3.) 

PreuBen .... 
Bayer. Pfalz .. 
ElsaI3-Lothringen 

I 
Abgetretene wald-I 1m Abstimmungs--

nache gebiet 

ha I Ofo ha I Ofo 

41820 
391798 
469867 

19056 
20235 
31364 

974140 

436347 

1m ganzen 11 410 487 

6,3 
67,1 
81,2 

1,6 
16,2 
3,8 

I 
I 100 I 
I 9,9 I 

258094 I 
36999 

346751 

45539 

687383 
14388 

Durch den Verlust an Gebietsflache ist die Flache des Deutschen Reichs 
auf 47480390 ha verkleinert worden. Die Einwohnerzahl betrug am 8. Oktober 
1919 60,90 Millionen. Zieht man die Waldflache der abgetretenen Gebiete von 

Endres, Forstpolitik. 2. Aufl. 2 



18 GroBe, Verteilung, Besitzstand und Bestandsverfassung der Walder. 

der 1913 erhobenen GesamtwaldfHiche ab, dann ergibt sich eine jetzige Wald
flache des Deutschen Reichs von 12810685 ha = 27,0%. Das Bewal
dungsprozent ist also etwas gestiegen, da die von der Abtretung betroffenen 
preuBischen Gebietstelle verhaltnismaBig waldarrn sind. 

PreuBen verliert an Staatswaldflache 581513 ha (101 Oberforstereien und 
583 Forstereien), durch Abstimmung gefahrdet waren 346862 ha (58 Ober
forstereien). 

Die Verwaltung von 6 Oberforstereien im Saargebiet (Bez. Trier) muBte 
auf 15 Jahre an die Entente, abgegeben werden. 

5. Zahl nnd Umfang der forstlichen Betriebe im Jahre 1907. 
Mit der Berufs- und Betriebszahlung vom 12. Juni 1907 wurden auch die 

Forstbetriebe als solche, gleichviel ob mit oder ohne Landwirtschaftsflache, 
der Zahl und FlachengroBe nach im ganzen erhoben. AuBerdem wurden die 
Staats- bzw. Kronforstbetriebe und die Gemeindeforstbetriebe besonders dar
gestellt; es wird aber dazu vom Statistischen Amt seIber bemerkt, daB diese 
Aufstellungen "nur wenig zuverlassiges Material liefem". Stiftungswaldungen 
und Waldgenossenschaftsforsten wurden den Gemeindewaldungen zugezahltl}. 

Als ein Betrieb galt die von einem oder mehreren Mitgliedem einer Haus
haltung bewirtschaftete Flache, gleichviel welchen Umfanges. "Ober Forste, 
welche von Beamten verwaltet werden, hatte der oberste die Verwaltung nach 
einem Betriebsplane fiihrende Beamte die Nachweisung zu machen, fiir Staats
forste z. B. der Oberforster. 

Die Zuverlassigkeit der gewonnenen statistischen Ergebnisse ist gering. 
Schon die 1895er Erhebung hatte in dieser Richtung versagt'. Abgesehen davon 
laBt das Ergebnis keine forstpolitische Auswertung zu, well die Besitzarten 
nicht streng auseinandergehalten sind. Die Einbeziehung der mit den Forst
betrieben verbundenen landwirtschaftlichen Flachen war vollig zwecklos. 

Wir begniigen uns daher mit der Wiedergabe der Hauptergebnisse. 
Die Anzahl der forstlichen Betriebe betrug 1907 1023178 mit einer er

mittelten Waldflache von 13875644 ha (1895 953874 mit 13725930 ha). 

1. Die forstlichen Betrie be am 12. J uni 1907. 

I 
Hiervon sind Flache der 

Staats- u. Forstflache Staats- u. 
GroBenklassen Zahl % Kronforst- der Betriebe % Kronforst-

I 
betriebe 1000 ha betriebe 

Anzahl 1000 ha , 

unter 1 ha 448117 43,80 61 171 1,23 I 1 bis 2 ha 175720 17,17 46 236 1,70 
2 10 " 299916 29,31 147 1351 9,74 J 

1,97 
" 10 
" 20 " 51852 5,07 86 695 5,01 

20 
" 100 " 33293 3,25 231 1346 9,70 12 

100 
" 200 " 5571 0,54 134 789 5,68 19 

200 
" 

500 
" 

4624 0,45 208 1447 10,42 69 
500 

" 1000 " 1649 0,16 245 1147 8,27 '182 
1000 

" 2000 " 1096 0,11 540 1551 11,17 803 
2000 

" 5000 " 1093 0,11 838 3473 25,03 2712 
5000 und mehr 247 0,02 I 178 1670 12,03 1138 

Zusammen 11 0231781 100 1 2714 13876 1 100 1 4938 

1) Statistik des Deutschen Reichs, Bd, 212, Teil 2a, S. 254. 
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2. Zahl und GroBe der forstlichen Betriebe einschlieBlich der 
Staats- und Kronforste, berechnet auf Grund der Ergebnisse der 

Berufs- und Betriebszahlung vom Jahre 1907 nach Staaten. 

Hiervon treffen Von der FOl'stflache '" 
auf die GroBen- kommen auf. die ~!. 

Staaten Zahl klasse von Gesamte GroBenklasse von !.~ 
der forst- Forst- 'i3~ 

und lichen flache 
-501< ",,, " ... "' .. ",,, ..... ",,,, 

Landesteile ... " 1 "'~ ;0'" ...... 
... " ;S ... ... ... 

...'" Betriebe !S~ ;S '" .2l'" ;S ... " f·S 00 8S gg 8= S;:;,8§ ~§ 0::0 08 ,," o· " .... ........ .... ::; o· A 

0f010f0 
.... " ...." 

Ofo Ofo 1000 ha Ofo Ofo Ofo Ofn ha 
I 

1 

PreuBen 460207 88,0 10,2 1,5 0,3 8258 10,2
1
14,4 24,1 51,3 17,9 

OstpreuBen . 23120 84,3 13,7 1,5 0,5 654 7,9110,2 13,4 68,5 28,3 
WestpreuBen .. 13069 81,2 15,8 2,1 0,8 572 4,4. 8,7 13,0 73,9 44,8 
Brandenburg 53278 79,6 18,5 1,5 0,4 1322 9,2 16,4 19,8 54,6 24,8 
Pommern . 18624 83,8 11,6 4,0 0,6 628 5,3 9,1 36,4 49,1 33,8 
Posen 19757 87,3 9,9 2,2 0,5 571 6,6 8,5 23,4 61,5 28,9 
Schlesien. ·50984 90,3 7,7 1,6 0,4 1159 8,9 9,1 22,0 60,0 22,8 
Sachsen 32018 84,7 13,9 1,1 0,3 526 11,3 :19,5 20,4 48,7 16,4 
Schleswig-Holstein. 12248 91,6 7,4 0,9 0,2 130 18,4 !16,0 23,7 41,9 10,6 
Hannover 45457 82,6 15,8 1,3 0,2 666 11,2

1
26,9 20,7 41,2 14,7 

Westfalen 51643 86,3 12,8 0,7 0,2 550 21,3 '32,4 20,0 26,3 10,6 
Hessen-Nassau 24931 90,9 5,5 3,1 0,6 623 5,6 8,4 35,4 50,6 25,0 
Rheinland 111321 96,1 2,8 1,1 0,1 820 18,3 13,5 39,9 28,2 7,4 
Hohenzollern . 4756 97,8 0,9 1,1 0,2 38 9,3 4,2 42,2 44,4 8,0 

Bayern . 290327 91,0 8,4 0,5 0,1 2401 24,3 19,8 16,4 39,5 8,3 

Oberbayern . 48035 87,4 12,2 0,3 0,1 489 24,7 22,1 9,9143,3 10,2 
Niederbayern . 45355 87,8 11,9 0,2 0,1 309 34,7 32,5 7,4 25,4 6,8 
Pfalz 24150 97,2 1,7 0,9 0,2 213 7,9 7,3 32,0 52,8 8,8 
Oberpfalz 38998 85,6 14,1 0,2 0,1 334 28,5 29,3 8,0 34,2 8,6 
Oberfranken 35449 93,0 6,7 0,2 0,1 225 36,6 18,7 U,6 33,1 6,4 
Mittelfranken . 35719 92,3 7,2 0,4 0,1 261 31,0 19,2 13,8 36,0 7,3 
Unterfranken . 34435 96,0 2,7 1,2 0,1 342 8,1 8,7 33,0 50,2 9,9 
Schwaben 28186 94,4 4,8 0,6 0,2 226 23,2 13,7 23,0 40,1 8,0 

Sachsen 34272 93,3 5,7 0,7 0,3 376 17,1 10,9 18,6 53,4 11,0 
Wiirttemberg . 73081 95,7 3,2,0,9 0,2 592 14,8 10,5 33,5 41,2 8,1 
Baden .... 49961 91,5 6,6 1,7 0,2 550 9,9 16,6 41,5 32,0 11,0 
Hessen 15486 93,1 4,5 2,1 0,3 239 5,4 9,2 40,3

1
45,1 15,5 

Mecklenb. -Schwerin 4817 79,3 14,2 5,6 0,9 250 3,2 9,9 25,8
1

61,1 51,9 
Sachsen -Weimar 9698 93,4 5,5 0,8 0,3 91 16,6 13,2 26,3 43,9 9,4 
Mecklenb.-Strelitz . 759 84,5 7,9 5,8 1,8 63 2,0 3,2 15,1 79,7 8,3 
Oldenburg .. 8437 91,5 7,8 0,6 0,1 64 19,8 24,1 14,6

1
41,5 7,6 

Braunschweig 2433 82,6 12,6 3,4 1,4 112 3,81 9,5 18,8
1
67,9 46,0 

Sachsen-Meiningen 8827 90,5 7,4 1,8 0,3 llO ll,3
1
14,7 31,442,5 12,5 

ElsaB-Lothringen 41631 96,3 2,0 1,5 0,2 422 ~81 ~7 41,145,4 10,1 
Dbrige Staaten . 23242 - - - - 348 

12,7\14,7 24,4,48,2 

-

Deutsches Reich 1023178 90,3 8,3 1,2 0,2 13876 13,0 

6. Zu- und Abnahme der ForstfUiche. 
Die Zunahme der Forstflache im Zeitraum 1878-1913 ist statistisch be

wiesen. Dieser Tatbestand ist urn so bemerkenswerter, als die landwirtschaft
lich benutzte Flache in der gleichen Zeit urn den gewaltigen Betrag von 
1912000 ha abgenommen hat. 

2* 
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Von der Gesamtflache des Reiches waren: 

Flaehen 
1878 1883 1893 

Tausend ha 

landwirtsehaftlieh benutzt . 36726 I 35641 35165 35055 34814 I 

Forsten .' . 13873 

I 

13908 13957 13996 14223 
weder land- noch forstwirtschaftlich 

benutzt 1) 3399 4476 4927 5014 5073 

" 
I 

RelChsflaehe I 53998 I 54025 I 54 049 I 54 065 I 54 no 

Man begegnet vielfach der Meinung, daB die Waldflache des Deutschen 
Reiches im Verlauf der letzten hundert Jahre infolge einer Zunahme der Ab
holzungen immer kleiner geworden sei und daB wir uns iiberhaupt gegenwartig 
in einer forstlich schlechteren Zeit befinden als vor hundert und mehr Jahren. 
Diese Auffassung ist durch nichts begriindet und verfehlt. 

Wie groB die Waldflache in Deutschland in dem ersten Drittel des 19_ Jahr
hunderts und vor dieser Zeit war, dariiber sind wir ebensowenig unterrichtet 
wie iiber den Waldstand der einzelnen Staaten. Die Vermessung der Waldungen 
wurde erst durch die Katastrierung des Grundbesitzes zum Zwecke der Grund
steuerveranlagung eingeleitet, ein Unternehmen, welches in den meisten Staaten 
erst in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts seinen AbschluB fand. Etwas 
rascher ging die Flachenfestsetzung fiir die Staatswaldungen vor sich, weil 
man dieselbe fUr die nach den napoleonischen Kriegen mit Energie betriebenen 
Forsteinrichtungsarbeiten brauchte 2). 

Sicher ist, daB in den ersten Dezennien des 19. Jahrhunderts in einzelnen 
Gegenden Deutschlands viele Waldrodungen vorgenommen wurden. Die Urn
stande, welche dieselben veranlaBten, waren aber so gelagert, daB es sich mehr 
urn eine Vielheit von Einzelfallen als urn eine groBe Gesamtflache handeln 
konnte. Die treibenden Krafte fiir die Rodung waren die auf eine rasche Be
vOlkerungsvermehrung und eine VergroBerung der Anbauflache gerichtete 
volkswirtschaftliche Bewegung. Die Mittel zur Durchfiihrung dieser Bestre
bungen boten die ebenfalls in den Anschauungen und Tendenzen der damaligen 
Zeit begriindeten Gemeindewaldteilungen, Staatswaldvcrkaufe und Forst
rechtsablOsungen durch Waldabfindungen. Die auf diesen Wegen den kleinen 
bauerlichen Grundbesitzern ausgelieferten Waldungen wurden meistens ge
rodet und sollten auch nach den Wiinschen der Staatsregierungen gerodet 
werden. Diesen Rodungen stehen aber die vielen Aufforstungen der neueren 
Zeit gegeniiber. 

Viel wesentlicher ist aber noch die Tatsache, daB der Wald von heute ohne 
Ansehung der Besitzkategorie sich in einem viel besseren Zustande befindet 
als jener vor hundert Jahren. Die aus dieser Zeit stammenden Nachweise 
iiber die Ertragsverhaltnisse und das einstimmige Urteil der forstlichen Schrift
steller jener Zeit lassen dariiber keinen Zweifel aufkommen. 

Bei Vergleichung der bei den verschiedenen statistischen Erhebungen an
geschriebenen Waldflachen muB man im Auge behalten, daB keine Boden
kulturstatistik den Anspruch auf absolute Richtigkeit hat. Abgesehen davon, 

1) Haus- und Hofraume, Od- und Unland, Wege, Gewasser usw. 
2) Behlen und Laurop, Handbueh der Forst. und Jagdgesetzgebung in Bayern 1. Bd., 

1831, S. 81: "Ein groBer Teil der Staatsforsten ist vermessen und die Taxation der wieh
tigsten Forsten vollendet. Wo dies nicht der Fall ist, benutzt man das Gutaehton der 
mit den Forstbezirken genau bekannten Forstbeamten sowohl iiber den Fliichenraum 
als tiber das Alter und den. wechselseitigen Materialertrag der Bestande." 
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daB die Auffassung uber den Besitzcharakter verschiedener Besitzarten (Ge
meinde-, Stiftungs-, Genossenschaftswald usw.) bei der Ausfiillung der Frage
bogen oft wechselt und abgesehen von groblichen NachHissigkeiten seitens 
der Anschreiborgane, ist auch der oft "1orhandene Widerspruch zwischen den 
Grundkatastern und der wirklichen Benutzungsart eines Grundstucks die 
Ursache statistischer Unstimmigkeiten. 

Die gesamte Forstflache betrug: 

1868 1 ) .. 

1878. 
1883. 
1893. 
1900. 
1913. 

13473366 ha (ohne ElsaB-Lothringen) 
13872926 " 
13908398 " d. s. 
13956827 " " " 
13995 869 " " " 
14221172 " " " 

mehr 35472 ha = 0,26% 
48429 " = 0,35 " 
39042 " = 0,28 " 

225 303 " = 1,58 " 
Mehrung von 1878-1913 348246 ha = 2,52% 

Die J!'orstflache hat sich also in den 35 Jahren 1878-1913 stetig vergroBert. 
Die Gesamtzunahme betragt 348246 ha, d. i. eine Jnache, welche hinter der 
Gesamtwaldflache des Konigreich Sachsen nur wenig zuruckbleibt. 

Die durchschnittlich jahrliche Zunahme belauft sich auf: 

1878 --1883 . 7 092 ha = 0,052 % 

1883-1893 . 4843 " = 0,035 " 
1893-1900 . 5577 " = 0,040 " 
1900--1913 . 17331 " = 0,124 " 
1878-1913 . 9950 ha = 0,072% 

Seit dem Jahre 1878 hat somit die ForstJlache jahrlich im Durchschnitt 
nahezu urn 10000 ha zugenommen. 

Die groBte Zunahme vollzog sich in den letzten 13 Jahren 1900-1913, ein 
Beweis dafur, daB man Neuaufforstungen fUr eine gute Vermogensanlage hielt. 
Die jahrlich steigenden Holzpreise verfehlten ihren Anreiz hierzu nicht. 

Die Gesamtwaldflache betrug nach der Reichsstatistik Hektar: 

Jahr I I I IWiirttem-1 I I ElsaB-PreuBen i Bayern ! Saehsen berg Baden Hessen Lothringen 

1878 . 8124521 2501948 415162 599515 553296 239989 443864 
1883 . 8 153941 2504732 409120 599976 552766 240694 443845 
1893 . 8192505 2508088 387729 599853 566159 240706 442998 
1900 . 8270134 2466553' 384540 600415 567795 240009 439832 
1913 . 8435809 2494342, 377 645 I 604724 588866 241962 I 436347 

Eine Abnahme weisen in PreuBen seit 1878 nur die Provinzen OstpreuBen, 
Posen, Westfalen und Hessen-Nassau auf. In OstpreuBen war die Verringerung 
der Waldflache bis 1900 cine standige Erscheinung, erst von da trat eine Zu
nahme ein. Die 35jahrige Bilanz ist aber noch negativ. In Posen ist der Ruck
gang von 10507 ha von 1883-1893 durch die neuerliche Zunahme noch nicht 
ganz ausgeglichen. Die Abnahme in Westfalen ist in diesem Industriegebiet 
nicht verwunderlich; sie konzentriert sich auf den Reg.-Bez. Dusseldorf, des sen 
Waldflache standig abnimmt. 

1) Naeh Leo, Forststatistik. 
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Der Riickgang der Waldflache in Bayern wird in erster Linie durch die 
bedeutende Abnahme in der Zeit von 1893-1900 veranlaBt. Von 1900-1913 
trat wieder eine Zunahme ein, die aber diese Abnahme noch nicht ganz aus
gleichen konnte. 1m letzten Zeitraunf zeigt nur Niederbayern eine Abnahme 
von 1929 ha. 

Der groBte Feind der Waldbestockung ist die Industrie. Sachsen 
und Westfalen bringen hierfiir den statistischen Beweis. Nachst dieser nagen 
aIle GroBstadte zur Befriedigung ihrer mannigfaltigen Bediirfnisse an der 
Flache der benachbarten Waldungen. Ferner wurde fiir militarische An
lagen, Eisenbahnbauten usw. der Waldboden gerade im letzten Jahrzehnt 
sehr stark in Anspruch genommen. 

Wenn trotz aller dieser Eingriffe in die Waldbodenflache die Gesamtwald-
. flache in den letzten 35 Jahren zugenommen hat, so zeigt sich in dieser Tatsache 
ein erfreuliches MaB von forstlicher Energie. Dessenungeachtet ist aber im 
Auge zu behalten, daB die Zunahme der Waldflache mit der Zunahme der 
Bevolkerungsziffer nicht Schritt halten kann. 

Die Mehrung um 350292 ha seit 1878 ist die Differenz .aus der Zunahme 
von 408565 ha und der Abnahme von 58274 ha. 

Seit 1878 betrug 

die Zunahme in: die Abnahme in: 
PreuBen 311288 ha Bayern 7606 ha 
Wiirttemberg . 5210 

" 
Sachsen 37517 

" Baden. 35570 
" 

Braunschweig . 18 
Hessen. 1973 

" 
Sachsen-Altenburg. 1576 

Meckl.-Schwerin 22258 
" 

Schwarzb.-Rudolstadt 924 
" Sachsen-Weimar 3415 ReuB a. L .. 280 

Meckl.-StreIitz 6658 ReuB j. L .. 342 
Oldenburg 11 034 

" 
Schaumburg-Lippe 1022 

" S.-Mefuingen 4870 Lippe 1096 
S.-Coburg-Gotha 389 

" 
Bremen 376 

" Anhalt. 2596 ElsaB-Lothringen 7517 
Schwarzb.-Sondersh. 1632 
Waldeck. 697 
Liibeck. 345 
Hamburg 630 

Sa. 408 565 ha Sa. 58274 ha 

Von der Mehrzunahme entfallen auf PreuBen allein 88,9 0/ 0, Der Vergleich 
der Waldflachenverschiebungen in den einzelnen Provinzen laBt eine wesentliche 
Wandlung zugunsten der Vermehrung der Waldflache in den letzten 35 J ahren 
erkennen. 1m ganzen betrug fiir den gesamten Staat die Zunahme 

1878-1883. 29426 ha, d. s. jahrlich 5885 ha 
1883-1893 . 38559 " ,,3856 " 
1893--1900. 77 628 " "" " 11 090 " 
1900-1913 . 165675" "" " 12744" 
1878-1913. 311288 ha, d. s. jahrlich 8894 ha 

Die Bewegung der Forstflachen bei den verschiedenen Besitz
arten kann nur bis 1883 verfolgt werden. Anderungen des Besitzstandes er
folgen durch Wechsel der Besitzer (Kauf, Tausch), Ausstockungen und Neu
aufforstungen. 
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a) Kron-, Staats- und StaatsanteiHorste. 

Deren Flache betrug 
1883. 
1893. 
1900 . 
1913. 

4546757} 
4 640 846 1 + 94 089 
4717185 J + 76339 + 391395 ha. 

4 938 152 } + 220 967 

Die Zunahme ist somit eine stetige und betragt von 1883 bis 1913 8,61 %. 
BeziigIich der fiir die Einzelstaaten ausgewiesenen Flachen ist zu beachten, 

daB in denselben auch die einem anderen Staat gehorenden Forsten enthalten 
sind (Enklaven). Ferner auch die nicht unter den Staatsforstverwaltungen 
stehenden anderen Staatsforste. 

Von der Zunahme von 1883-1913 treffen auf PreuBen 354673 ha, Sachsen 
11800 ha, Wiirttemberg 964 ha, Baden 8274 ha usw. 

In den alten Provinzen PreuBens hat sich die staatliche Holzbodenflache von 1830 
bis 1867 um 120714 ha vermindert, hauptsachlich infolge der Flachenabtretungen fUr 
ForstrechtsablOsungen (Donner I, 147). 

In Bayern hat die unter dem Forstarar stehende gesamte Staatswaldflache seit 1868 
zugenommen, die Holzbodenflache dagegen abgenommen. Dies ist auf die strengere Aus
scheidung des zum Holzwuchs nicht geeigneten oder nicht bestimmteiJ. Gelandes, nament
lich im Gebirge, zuriickzufiihren. Nach den "Mitteilungen aus der Staatsforstverwaltung 
Bayems" betrug die Waldflache: 

Jahr I Gesamtflache I Holzboden 

Hektar 

I Nichtholzboden I Nichtholzboden 

Ofo 

1868 930400 835280 95120 10,2 
1878 931504 834972 96522 10,4 
1888 932140 836042 96098 lO,3 
1893 934220 836078 98142 lO,5 
1900 936331 829414 106917 11,4 
1906 936617 823624 112993 12,1 
1910 935256 820446 114810 12,3 
1911 935688 821027 114661 12,3 
1912 935905 802129 I 133776 14,3 

Von denStaatswaldungen liegen 18570 ha (1902) im Herzogtum Salzburg (bayer.Forst
amter Saalachthal, Unkenthal, Leogangthal), deren Verwaltung nach der Salinenkonven
tion vom 23. Oktober 1829 der bayerischen Regierung allein zusteht (sog. Saliorste). - Ferner 
sind in der Staatswaldflaehe 8672 ha mit der Halite dieser Flache enthalten als AnteiHorste, 
weil der Ertrag derselben je zur Halite dem Staatsarar und den Miteigentiimern zufallt. 
Hierzu zahlen auch die Mundatwaldungen bei WeiBenburg im ElsaB, deren Ertrag 
zwischen dieser Stadt und dem bayerischen Staat geteilt wird. Sie waren vom Jahre 624 
bis zum 13. Jahrhundert Eigentum der WeiBenburger Abtei, kamen 1275 zur Halite an die 
Stadt, 1793 trat der franzosische Staat an die Stelle der Abtei, 1815 fiel dieser Teil an die 
Pfalz. (Munt urspriinglich Herrschaft iiber das Hauswesen, spater gleich Vogtei). 

Nicht enthalten sind in obigen Ziffern 14970 ha sonstige staatliche Walduhgen, deren 
Ertrage nicht im Forstbudget, sondern in dem Budget jener Verwaltungen, denen sie an
gehoren (Militar-, Remontedepot., Gestiits-, Bau-, Salineno, Berg-, Eisenbahnarar) ver
rechnet werden. Dieselben sind in der Reichsstatistik auch den Staatswaldungen zugezahlt. 

Fiir die friiheren Zeiten liegen folgende Angaben iiber die Staatswaldflache vor, die sich 
auf das Gesamtareal beziehen: 1804 367604 ha (nach Hazzi) I}, 1825 853294 ha (Rudhart), 
1844 898296 ha (Forstverwaltung Bayema 1844), 1861 914739 ha (desg!. 1861). 

In Sachsen stieg die Holzbodernlache der Staatsforsten ununterbrochen von 143261 ha 
im Dezennium 1817/26 auf 166808 ha im Dezennium 1884/93 2}. 

1) Die statistischen Angaben Hazzis iiber die Bewaldungsverhaltnisse Bayerns erklart 
Griin berger ("Einige Ansiehten von dem Forstwesen in Bayern, 1805") als willkiirliche 
Annahme. 

2) Tharander forst!. Jahrbuch 1897. 
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In Wiirttemberg betrug die Staatswaldf1iiche 1819 191755 ha, 1834 180317 ha. 
Von da ab stieg sie fortwahrend 1). 

b) Gemeinde- und Stiftungsforste. 
Beide Kategorien miissen deswegen bier zusammengefaBt werden, weil 

bei den friiheren Erhebungen offenbar manche unter der Verwaltung der Ge
meinden stehende, aber einem bestimmten Stiftungszwecke gewidmete Forste 
bei den Gemeindeforsten angeschrieben wurden 2). 

Von 1883-1913 hat sich die Flache der Gemeindeforste um 178844 ha 
= 8,48% und die Flache der Stiftungsforste um 44558 ha = 24,0%, die Flache 
beider um 223403 ha = 9,72% vergroBert. 

Die Zunahme betrug von 1883-1913 in 

PreuBen 
Bayern 
Sachsen 
Wiirttemberg . 
Baden .... 

Gemeinde
forste 

135931 
7729 
5406 

10537 
8320 

St,iftungs. 
forste 

23882 ha 
9035 " 
4167 " 

284 
5522 

e) Genossenforste. 
Die statistische Flache derselben ist seit 1883 um 54949 ha zUriickgegangen, 

weil bei den Erhebungen der Begriff der Genossenforste verschieden gefaBt wurde. 
Nach den Anweisungen des Bundesrates wurden 1883 und 1893 auch die im gemein. 

samen Eigentum mehrerer Besitzer und verschiedener Besitzkategorien (mit Ausnahme 
des Fiskus) stehenden Forste den Genossenforsten zugerechnet, wahrend 1900 und 1913 
ausdriicklich bemerkt war, ,daB dazu nic h t jene gemeinschaftliche Privatwaldungen zu 
zahlen seien, bei denen die Gemeinschaft durch ein privatrechtliches Verhaltnis (Erbschaft, 
Vertrag) entstanden ist. 

d) Privatforste. 
Deren Flache betrug 

1883. . 0 • • • 6720984 I 
1893. . 0 • • • 6625466 f } 
1900. . . . . . 6503365 o} 
1913. . . . . . 6473909 

- 95518 
- 122lOi - 247 075 ha = 3,68%. 

- 29456 

Bei Beurteilung der Veranderungen der Privatwaldflache ist zu beachten, 
daB eine Abnahme wohl in den meisten Fallen, aber nicht immer auf Rodung 
zuriickzufiihren ist. Dieselbe kann auch durch den Dbergang von Privatwal
dungen auf einen anderen Besitzstand, insbesondere durch Verkauf an den' 
Staat veranlaBt sein. Ferner wurde die Privatforstflache durch die Anderung 
des Begriffes der Genossenforste beeinfluBto 

Eine Abnahme wiesen seit 1883 auf: 
PreuBen 0 • 

Sachsen .. 
Wiirttemberg 
Hessen ... 
Koburg-Gotha 
Mecklenburg.Strelitz 
Braunschweig. . . . 

1) Forststatist. Mitt. 

mit 213 383 ha = 5,38 % 
51 189 " = 24,00 " 

3493 1,70" 
5 256 " = 6,47" 

598 " = 5,70" 
3 025 " = 15,90" 

763 '" = 7,34" 

" 

" 
2) In PreuBen wird eine Anzahl von Stiftungsforsten, welche unter Staatsverwaltung 

stehen, unter den Staatsforsten aufgefiihrt. Donner II, 5. 
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S.-Meiningen. mit 2079 ha= 7,37% 
S.-Altenburg . 1 767 " = 10,20 " 
Schwarzburg-Rudolstadt 1088 " = 6,48" 
Anhalt. . . . . . . . 648 " = 5,27" 
ElsaB-Lothringen . . . 11 392 " =c 11,90 " 
Schaumburg-Lippe und Lippe 86 

In den iibrigen Staaten hat sich die Privatwaldflache vermehrt. 
Von den preuBischen Provinzen weisen seit 1883 eine Abnahme der 

Privatforstflache auf: 
OstpreuBen 47916 ha = 19,00% 
WestpreuBen. 66 858 " = 28,40 " 
Brandenburg. 28231 " = 3,72" 
Schlesien 23523 " = 2,61" 
Eine Zunahme weisen auf: 

Pommern . . . . 6514 ha = 1,810f0 
Schleswig-Holstein 5508 " = 6,68" 
Sachsen (Prov.) . 13102 " = 4,69" 

Posen ... 
Hessen-Nassau 
Rheinland. 
Westfalen. 

Hannover . 
Hohenzollern 

76631 ha = 19,00% 
6149 5,84" 

20390 6,14 " 
22073 5,38 " 

43894ha=~ 17,50% 
1 641 " ~~ 9,83" 

In Bayern betrug die Zunahme von 1883-1913 11 981 ha. Diese Ziffer 
ist indessen im Hinblick auf die weit auseinandergehenden Ergebnisse der 
Erhebungen von 1883, 1893, 1900 und 1913 sehr unsicher1). 

7. Die noch aufforstungsfiihige FHiche. 
Da Deutschland ein im Verhaltnis zu seinem Holzbedarf waldarmes Land 

ist, ist die VergroBerung der Waldflache ein wichtiges volkswirtschaftliches 
Problem 2). 

Gelegentlich der statistischen Erhebungen 1900 wurde auch das zur Auf
forstung geeignete Land (geringe Weiden, Odland) ermittelt und auf 633303 ha 
= 4,5% der 1900er gesamten Forstflache beziffert. Davon liegen allein 
544 954 ha in PreuDen, durch deren Aufforstung das Waldareal dieses Staates 

. urn 6,6% vermehrt wiirde. 
1m Jahre 1893 ergab sich ohne Bayern, Mecklenburg-Schwerin und Sachsen

Weimar eine aufforstungsfahige FHiche von 676 946 ha. 

Aufforstungsfahige Flachen im Jahre 1900. 

Staat 

Preu13en 
Bayern 
Sachsen 
Wiirttemberg . 
Baden. 

DeutscheR Reich. 

Geringere Weiden und 
Hutungen 

1448081 229433 15,8 
213774 11 013 5,2 

8461 437 5,2 
46416 23917 51,5 
47301 2676 5,7 

1911 574 282489 14,8 

Od- und Unland 

1595388 315521 
187700 6130 

3543 U8 
30263 3410 
20311 94 

2102490 ! 350814 

1) Vgl. meinen Artikel im Forstw. Centralblatt 1915. 415f£. 

19,7 
3,3 
3,3 

11,3 
0,5 

16,7 

Zu
sammen 
auUor-

544954 
17143 

555 
27327 
2770 

633303 

2) K. J. Moller, Die Aufforstung landwirtschaftlich minderwertigen Bodens. Berlin 
1908. - Beck im Tharander forstl. Jahrbuch. 58. Bd., S. 21, 1908. - Jentsch, 
ebenda 1913, 137. - R. Orie b, Das europaische Odland. Frankfurt a. M. 1898. 
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Ferner wurde die aufforstungsfahige Flache im ganzen festgestel1t fUr; 
Hessen 762, Mecklenburg-Schwerin 1527, Sachsen-Weimar 1557, Oldenburg 
23705, Braunschweig 1805, Waldeck 1630, Lippe 2001, ElsaB-Lothringen 
2969 ha usw. 

Von der Statistik 1913 wurde das aufforstungsfahige Land nicht erfragt. 
Aus den Ergebnissen der Erhebung von 1900 geht hervor, daB die Auf

forstungsfahigkeit einer Flache in den einzelnen Landern sehr verschieden 
beurteilt wird. Tatsachlich ist die Frage auch heute viel schwieriger zu beant 
worten als vor einigen Jahrzehnten, da sie nach der objektiven und privat
wirtschaftlichen Seite hin zu priifen ist. 

Die Aufforstungsfahigkeit einer Bodenflache, d. h. ihre Eignung zur Forst
kultur, ist zunachst ein naturwissenschaftlicher Begriff. Sie ist danach zu beur
teilen, ob der Standort das Gedeihen del' Holzpflanzen verbiirgt. Nicht jeder 
von diesem Gesichtspunkte aus aufforstungsfahige Boden ist aber auch auf
forstungswiirdig. Es kommt in Betracht, ob die aufgewendeten Kosten durch 
den Ertrag wieder eingebracht werden, da die technischen Schwierigkeiten und 
damit die Kosten gerade fUr Odlandsaufforstungen sehr erheblich sind. Wenn 
die Kostenfrage wegen der Niitzlichkeit und Notwendigkeit der Waldbegriindung 
im offentlichen Interesse (Schutzwald) zuriicktreten muB, miissen auch offent
liche Mittel gewahrt werden. 

Wahrend friiher bestimmte Boden ohne weiteres als absolute Waldboden, 
d. h. als nur zur Holzzucht verwendbar bezeichnet werden konnten, hat sich 
dieser Begriff durch den Fortschritt der landwirtschaftlichen Betriebstechnik 
wesentlich verschoben. Ihm zu eigen b1l3ibt nurmehr die Steilheit der Lage 
(Hange) und das Klima (Gebirgslagen). Der Mangel an Nahrstoffen scheidet 
nahezu voUstandig aus, weil die Landwirtschaft durch Melioration und Diingung 
sich jeden Boden dienstbar machen kann. Dazu kommt, daB auch magere 
BOden sich fiir die Viehweide (Schafweide) eignen und MoorbOden fiir den 
Weidebetrieb und landwirtschaftlichen Betrieb iiberhaupt zurecht gerichtet 
werden konnen. 

Ferner ist die .Aufforstungswiirdigkeit auch nach den ortlichen Verhalt
nissen zu priifen, insbesondere ob fiir die Bewohner eine Vermehrung der 
Waldflache niitzlich ist, ob die Wasserwirtschaft nicht beeintrachtigt wird, 
ob die angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstiicke nicht benachteiligt 
werden usw. 

Endlich sind die personlichen wirtschaftlichen Verhliltnisse der Boden
eigentiimer zu beriicksichtigen. Eine magere Weideflache kann vielleicht 
durch Aufforstung auf eine hohere Rente gebracht werden, aber als solche 
trotzdem erhalten werden miissen, weil sie dem Eigentiimer die Moglichkeit 
gewahrt, eine Kuh oder eine Ziege zu halten (Streuwiesen!). In unfruchtbaren 
Gebieten kann durch umfangreiche Aufforstungen die Existenz ganzer Gemeinden 
in Frage gesteUt werden. 

Sicher sind in Deutschland noch viele Flachen vorhanden, die aufgeforstet 
werden soUten. Sie konnen indessen nicht gelegentlich der mehr oder weniger 
mechanischen statistischen Erhebungen iiber die land- und forstwirtschaftliche 
Bodenbenutzung ermittelt werden, sondern nur gemeindeweise durch besondere 
Kommissionen von land- und forstwirtschaftlichen Sachverstandigen unter 
Priifung aUer besonderen ortlichen und personlichen Verhaltnisse der Grund
besitzer. 

ErfahrungsgemaB werden Odlandsaufforstungen von Privaten und Ge
meinden wegen der hohen Kosten nur ausnahmsweise ausgefiihrt. Ohne staat
liche odeI' kommunale Mithilfe in irgend einer Form, worunter auch Steuer-
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befreiungen zu verst.ehen sind, wird daher die Aufforstung privater Odlandereien 
keine namhaften Fortsehritte maehen (s. aueh Privatwaldwirtsehaft). 

An Torfmooren waren 1912 im Deutschen Reich 1147000 ha Hochmoore (iiber dem 
Grundwasserspiegel) und ebensoviel Niederungsmoore vorhanden, von beiden Klassen in 
PreuBen 2000000 ha, Bayern 146400, Oldenburg 97600, Wiirttemberg 20000 ha. Die 
Hochmoore Hannovers umfassen 303157 ha, in Schleswig-Holstein 10 000 ha. Die um
fangreichsten Aufforstungen von Mooren wurden von der Provinz Hannover ausgefiihrt. 

Die Torfgewinnung fiir Heizzwecke hat in den letzten Jahren groBe Bedeutung go
wonnen. 

Die preuBisc he Staatsforstverwaltung hat von 1883-1909 110034 ha Odland er
worben und aufgeforstet. 

8. Die Holz- und Betriebsarten. 
Siehe TabelJe S. 28. 

Summarische tJbersicht. 

Die Walder des Deutsehen Reiches warpn 1913 zu 29,9% mit Laubholz 
und zu 70,1 % mit N adelholz bestoekt. Die Entwicklung war spit 1883 folgende: 

Laubholz Xadelholz 
ha 01 ha % 10 

1883 4802580 34,5 9105818 65,5 
1893 4667210 33,5 9283 ]20 66,5 
1900 4544800 32,5 9451069 67,5 
1913 4258649 29,9 9962101 70,1 

Seit 1883 hat sieh mithin die Laubholzflaehe urn 543931 ha vermindert, 
die Nadelho~zflache um 856283 ha vergroBert. In der 1913er Statistik wurden 
422 ha Waldeinteilungslinien, Pflanzgarten usw., die in der Gesamtwaldflachc 
enthalten sind, nicht auf die Betriebs- und Holzarten verteilt. 

Die Gesamtmehrung der Waldflaehe von 1883-1913 betragt 312774 ha. 
Diese Ziffer gibt mit jener, um welche die Laubholzflaehe zuruckgegangen 
ist, abzuglich der ausgeschiedenen 422 ha, den Zuwaehs der Nadelholzflaehe 
an [(312774 + 543931) - 422 = 856705 - 422 = 856283 haJ. Es ist also 
reehneriseh nieht bloB die abgehende Laubholzflache, sondern auch der Zugang 
an Gesamtwaldflache zugunsten des Nadelholzes bestockt worden. 

Die Verminderung der Laubholzflaehe voUzieht sich seit 1883 im ganzen 
Deutsehen Reich, ausgenommen OstpreuBen, nahezu gleiehmaBig und am 
intensivsten im westlichen Laubholzgebiet. 

In gemischten Bestiinden sind die einzelnen Holzarten nach ihrem Flachenanteil 
eingetragen. Im.J ahre 1893 wurden in PreuBen fiir Lau bholz und N adelholz.die "gemischten" 
Bestiinde besonders ausgeschieden. 

Das Vordringpn des N adelholzes auf Kosten des Laubholzes ist eine 
Erscheinung, die sieh schon auf hundett und mehr Jahre zuruck verfolgen liiBt. 
Die Grunde hierfur sind teils techniseher, teils finanzieller Natur: 

a) Das Nadelholz ist weniger anspruchsvoll an den Standort als das Laub
holz. Infolgedessen eroberte es sich aUe jene LaubholzfHichen, die durch ex
zessivp Streu- und Weidenutzung und sehlechte Wirtschaft laubholzmude 
geworden sind. 

b) Die Verjungung der am meisten verbreiteten Laubholzart, der Rot
buche, kann zweckmaBig nur auf naturlichem Wege erfolgen. Dadurch hangt 
die Verjungung von dem Eintritt ergiebiger Samenjahre ab, die aber nur 
periodisch wiederkehren und oft lange Zeit ganz ausbleiben. Schon deswegen 
verliprt die Buche im Kulturwald immer mehr von ihrem Besitzstand. --



28 GroBe, Verteilung, Besitzstand und Bestandsverfassung der Walder. 

Verteilung del' Betriebs- und Holzarten Deutschlands in Pl'ozenten 
del' Gesamtwaldflache im Jahre 1913. 

Staaten 
und 

Landesteile 

PreuBen 
OstpreuBen . 
WestpreuBen . 
Brandenburg . 
Pommern 
Posen 
Schlesien. 
Sachsen 
Schleswig-Holstein. 
Hannover 
Westfalen 
Hessen-Nassau 
Rheinland 
Hohenzollern . 

B ayern . 
Kreise rechts d. Rh. 
Oberbayern 
Niederbayern . 
Oberpfalz . 
Oberfranken 
Mittelfranken . 
Unterfranken . 
Schwaben 
Rheinpfalz . 

'achsen S 
iirttemberg . 

aden .... 
essen 

W 
B 
H 
M ecklenb. -Schwerin 
S achsen-Weimar 

ecklenb.-Strelitz . M 
o ldenburg 
B raunschweig .. 
S achsen -Meiningen 
S achsen-Altenburg . 

achs.-Koburg-Gotha S 
Anh 
S 

alt. 
chwarz b. -Sondersh .. 
chwarzb.-Rudols.tadt S 

W 
R 

aldeck . 
euB alterer Line 

R euB jiingerer Linie. 
S chaumburg-Lippe 
I .. ippe 
L iibeck 

remen B 
H amburg 
E IsaB-Lothringen 

D elltsches Reich 1913 
1900 
1893 
1883 

I 

Laubholz 

~~ ~~ ~~ ~~ -§~ I' I' 1 ~ I' ~~ ~ i< i i< ~ i< ~ i!: 

28,0 6,11 1,9 2,9 17,6 
21,7 3,1 0,8 3,7 14,1 
10,2 1,4, 0,3 1,7 6,8 

7,3 0,9 0,2 0,6 5,6 
23,9 2,2 1,7 4,5 15,5 
11,4 2,0 0,6 1,4 7,4 
12,3 3,6 2,6 1,4 4,7 
26,1i 2,8 2,8 4,6 16,3 
6S,8 5,6 3,7 11,5 38,0 
33,7 3,0 2,7 3,7 24,3 
61,2 20,9 3,8 8,1 28,4 
60,1 5,9 1,2 1,7 51,3 
61i,4 25,0 4,3 2,9 33,2 
37,4 2,11 0,9 4,8 29,6 

22,1 3,0 5,9 1,7 11,5 
19,6 2,4 1 6,0 1,9 9,3 
12,4 1,8 1,1 2,7 6,8 
17,1 2,6 1,7 4,5 10,3 

3,7 0,2 0,4 0,5 2,6 
12,7 4,3 3,3 0,9 4,2 
16,6 2,5 7,1 0,8 6,2 
6S,7 3,9 24,2 1,3 29,3 
21,1i 2,6 8,8 1,4 8,7 
46,1i 8,9 4,9 0,3 32,4 

10,1i 3,5 2,8 1,4 2,8 
36,0 0,4 5,2 2,3 28,1 
46,1 6,5 8,2 0,8 29,6 
50,2 6,2 0,0 0,1 43,9 
31i,0 7,4 2,0 3,0 22,6 
33,2 2,1 8,0 4,5 18,6 
33,1i 5,7 2,9 2,9 22,0 
4S,2 15,5 0,5 - 32,2 
04,3 0,4 6,7 1,3 45,9 
19,4 0,8 1 5,5 0,4 12,7 
12,2 3,1 3,8 1,1 4,2 
22,4 3,4 5,9 2,0 11,1 
27,S 1,6 2,0 6,8 17,4 
39,7 1,5 4,1 15,3 18,8 
16,0 3,7 3,2 5,4 3,7 
63,3 1,5 1,2 1,8 58,8 

3,0 0,2 0,2 0,8 1,8 
3,2 0,8 0,2 1,2 1,0 

76,2 0,1 - 1,5 73,6 
73,1i 2,9 1,2 6,2 63,2 
68,6 13,2 0,1 3,0 52,3 

100,0 100,0 - - -
38,8 12,5 - 5,2 21,1 
66,6 5,8 24,4 1,3 35,1 

29,9 5,1 3,8 2,4 18,6 
32,1i 6,8 5,0 2,3 18,4 
33,6 6,0 5,5 22,0 
34,0 . 6,5 6,5 21,5 

Nadelholz 

~ I ~ I' I 
~ 

1 

., 

I 
~ 

I 

., 
~; .s:s .z:E ~ 

..=:: " " " ~~ .§~ ~~ 
~ " oj 

i'l ,oj 

~ Po< ..:I Eo< 

n,1i 8,7 62,8 
I 

58,1 0,1 12,9 0,4 
78,3 14,5 63,8 51,3 0,0 25,4 1,6 
89,8 10,8 79,0 88,1 0,0 1,5 0,2 
92,7 7,7 85,0 92,4 0,0 0,3 0,0 
76,1 12,8 63,3 73,0 0,0 2,9 0,2 
88,6 9,6 79,0 87,8 0,0 0,7 0,1 
87,7 7,0 80,7 72,0 0,2 15,0 0,5 
73,1i 11,1 62,4 60,4 0,1 12,8 0,2 
41,2 8,1 33,1 12,6 0,3 27,0 1,3 
66,3 14,5 51,8 47,8 0,1 17,7 0,7 
38,8 8,3 30,5 13,6 0,3 24,41 0,5 
39,9 1,3 38,6 16,8 0,2 22,8 0,1 
34,6 2,61 32,0 12,9 0,1 21,4 0,2 
62,6 6,6 56,0 11,7 0,0 40,9 '10,0 

77,9 9,8 68,1 32,4 0,5 39,6 5,4 
80,4 10,7 69,7 30,9 0,6 43,1 5,8 
87,6 19,5 68,1 11,6 0,9 66,9 8,2 
82,9 16,8 66,1 22,0 0,6 46,1 14,2 
96,3 6,3 90,0 60,8 0,3 30,6 4,6 
87,3 9,4 77,9 40,9 0,1 40,0 6,3 
83,4 5,3 78,1 54,3 0,1 28,2 0,8 
41,3 2,5

1
38,8 29,5 1,2 10,2 0,4 

78,1i '7,7 70,8 4,9 0,2 70,3 3,1 
63,1i 1,6 51,9 47,1 0,2 5,2 1,0 

89,4 4,6 84,8 26,4 0,1 62,6 0,21) 
64,0 5,7 58,3 9,2 0,3 41,6 12,9 
04,9 2,5 52,4 13,2 0,4 28,0 13,3 
49,8 0,0 49,8 34,4 0,4 14,8 0,2 
66,0 2,5 62,5 60,1 0,0 4,3 0,6 
66,S 3,6 63,2 37,7 0,2 28,8 0,1 
66,1i 1,9 64,6 65,3 0,0 0,9 0,3 
iiI,S - 51,8 45,3 0,1 6,3 0,1 
46,7 1,4 44,3 7,5 0,2 37,7 0,3 
SO,6 0,8 79,8 26,2 0,1 52,3 2,0 
87,S 4,4 83,4 59,0 0,1 28,6 0,1 
77,6 1,6 76,0 16,8 0,3 59,7 0,8 
72,2 4,8 67,4 57,6 0,1 14,5 0,0 
60,3 5,2 55,1 15,2 0,1 44,9 0,1 
84,0 10,5 73,5 31,0 0,1 48,6 4,3 
36,7 1,4 35,3 9,4 0,6 26,5 0,2 
97,0 9,1 87,9 33,5 0,1 61,9 1,5 
96,8 8,9 87,9 11,5 0,1 83,7 1,5 
24,8 0,5 24,3 4,8 0,5 19,5 0,0 
26,6 4,6 21,9 5,7 0,2 20,0 0,6 
31,4 3,2 28,2 22,8 - 8,3 0,3 

- - - - - - -
61,2 13,0 48,2 41,8 - 19,2 0,2 
33,4 2,0 3],4 11,3 0,0 3,9 18,2 

70,1 7,7 62,4 45,5 0,21 21,5 ~, 
67,6 7,4 60,1 44,6 0,1 20,11 2,7 
66,6 -- ---- 41,8 0,3 22,5 2) 

61i,6 - - 42,6 0,3 22,6 

1) AuBerdem noch 0,1 % Waldeinteilungslinien, holzleere Streifen, Waldwege, Pflanz
garten usw. 

2) AuBerdem 1,9% gemischtes Nadelholz nur fiir PreuBcn ausgewiesen. 
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Die kunstliche Verjiingung des Laubholzes ist kostspielig~r wic die des Nadel
holzes. 

c) Das Nadelholz la.Bt sich durch Saat und Pflanzung leicht kiinstlich 
verjiingen, und zwar jedes Jahr nach Bedurfnis. Soweit von der naturlichen 
Verjiingung, namentlich bei der WeiBtanne, Gebrauch gemacht wird, ist die
selbe wegen der giinstigeren Verteilung der Samenjahre und der BewegIich
keit der geflugelten Samen erfolgreicher als beim Laubholz. - Die Ausbesse
rung von Lucken in den Laubholzverjungungen erfolgt fast ausschlieBlich mit 
Nadelholz. 

AuBerdem wirken noch eine Reihe von anderen waldbaulichen Ursachen, 
auf die hier nicht naher eingegangen werden kann, fordernd auf die Verbreitung 
des Nadelholzes. 

d) Nadelholz gibt mehr Nutzholz als das Laubholz. Diese Tatsache als 
solche, dann der kurzere Produktionszeitraum, die groBere Massenproduktion, 
die hoheren Durchforstungsertrage und endlich die leichte und billige Verjiingung 
machen die Nadelholzzucht rentabler als die Laubholzzucht. Darin liegt das 
starkste Kompelle fiir die Begiinstigung des Nadelholzes .. Die mittleren und 
kleineren Privatwaldbesitzer schatzen auBerdem das Nadelholz noch besonders 
hoch, weil es bessere Streu (namentlich die Kiefer) und viele fUr den landwirt
schaftlichen Betrieb notige schwache Nutzholzsortimente liefert und weil es 
in jedem. Alter verwertbar ist. 

Yom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus ist die weitere Ausbreitung 
des Nadelholzes nicht ungiinstig zu beurteilen, weil dadurch nicht bloB hohere 
inlandische Werte geschaffen werden, sondern auch die Holzeinfuhr aus dem 
Auslande, die zu etwa 9/10 aus Nadelholz besteht, etwas zuruckgedrangt werden 
kann. Fur den Massenverbrauch wird Nadelholz stets die erste Stelle ein
nehmen. 

Auf die Besitzarten verteilte sich 1913 die Laubholz- und Nadelholz
flache wie folgt: 

Besitzarten Laubholzflache I Nadelholzflache 

ha I °/0 ha I % 
I 

Kron-, Staats- und I 

StaatsanteiHorste 1265941 25,7 3671878 74,3 
Gemeindeforste . 1066743 46,6 1222013 53,4 
Stiftungsforste 63851 27,7 166693 72,3 
Genossenforste 196929 68,0 92879 32,0 
Privatforste 1665185 25,7 4808638 74,3 

davon: 
Fidef:kommiPforste 436892 26,0 1246536 74,0 
andere Privatforste 1228293 25,7 3562102 74,3 

Zusammen I 4258649 I 29,9 I 9 962 101 I 70,1 

Die groBte Verbreitung hat mithin das Laubholz im Gemeinde- und Genossen
wald, von dem es uber die Halfte einnimmt. Dies hangt damit zusammen, 
daB die Mehrzahl der Waldungen dieser Besitzkategorie sich im westlichen 
Deutschland befindet, wo das Laubholz uberhaupt seine starkste Verbreitung 
hat. Der Laubholzanteil in den Staats- und Privatforsten bleibt hinter der 
Durchschnittsziffer erheblich zurlick. 

Die Verteilung der Holzarten in den Staatsforsten und Staatsanteil
£orsten war 1913 in Prozenten der Staatswaldflache: 
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Staat 

PreuBen 
Bayern . 
Sachsen. 
W iirttemberg 
Baden ... 
Hessen 2) 
Braunschweig . 

lsaB-Lothringen E 
D eutsches Reich 

. ··1 Laub· I· Darunter I Nadel- I· . Darunter .. -
h I Eichen-. hoIz ') 

o Z hochwald Kiefern I Fichten I Tannen I Larchen 

I 

I 
22,9 6,3 77,1 63,2 13,8 0,1 I 0,0 I 

22,6 3,9 77,4 29,1 42,5 5,2 I 0,6 
3,3 0,8 96,7 18,8 77,7 0,2 0,0 

30,0 I 4,3 70,0 9,9 45,3 14,3 0,5 
37,2 

I 
4,4 62,8 14,8 31,0 16,4 0,6 

57,6 16,1 42,4 26,8 15,0 0,2 0,4 
48,5 5,7 51,5 5,7 45,4 0,2 0,2 
62,2 19,7 37,8 17,4 4,6 15,8 0,0 
25,0 5,8 75,0 48,0 24,3 ~ 2,5 0,2 I 

Die Verteilung der Holz- und Betriebsarten nach Staaten und 
Landesteilen ergibt folgendes Bild. 

Denkt man sich entlang der ostlichen Grenze von Wurttemberg von Suden 
gegen Norden eine gerade Linie gezogen - die ungefahr zusammentrifft mit 
dem 28. Meridian ostlich von Ferro oder auch mit dem 10. ostlich von Green
wich -, dann kann der westlich davon gelegene Teil des Deutschen Reiches als 
Laubholzgebiet, der ostlich gelegene als Nadelholzgebiet bezeichnet werden. 

Die HaUte und mehr der Gesamtwaldflache ist mit Laubholz bestockt 
in: ElsaB-Lothringen, Rheinpfalz, Regierungsbezirk Unterfranken, Hessen; 
Prov. Rheinland, Hessen-Nassau, Westfalen, Schleswig-Holstein; Braunschweig, 
Waldeck, beide Lippe. 

Zwischen 32,5 und 50% (1/3-1/2) betragt die Laubholzbestockung in Baden, 
Wfuttemberg, Hohenzollern, Sachsen-Weimar, Oldenburg, Schwarzburg-Son
dershausen, Hannover, beiden Mecklenburg. 

9. Die Altersklassen. 
Zuerst 1900 und dann wieder 1913 wurden fur die einzelnen Holzarten 

im Hochwaldbetrieb die Altersklassen erhoben. Fiir die Beurteilung der 
Ergebnisse ist zu berucksichtigen, daB die verschiedenen Holzarten in ver
schiedenen Umtriebszeiten bewirtschaftet werden und hinsichtlich der Genauig
keit, daB die Altersklassen in den Privatforsten, fur die die Aufstellung eines 
Wirtschaftsplanes nicht vorgeschrieben ist - wenigstens soweit die kleineren 
in Betracht kommen -, nur auf ungefahrer Schatzung beruhen konnen. 

Nach der Tabelle ergibt sich folgendes: 

Die Altersklassen des Hochwaldes in den deutschen Forsten 
im Jahre 1913. 

iiber 1101 bis IS1 bis 161 bis 1-41 bis 121 ·bis I bis 
120 120 100 80 60 40 20 

Jahre alt Raum- Zu-
Staat vor 11793 bis 11813 bis 11833 bis 11853 bis 11873 bis I i893 bis den und sam-

1793 1813 1833 1853 1873 1893 1913 BlaBen men 
begriindet 

Tausend Hektar 

l. Eiche. 
PreuBen 40,3 33,7 43,9 54,2 69,41 100,7 85,9 6,7 434,7 
Bayern . 9,0 4,6 6,9 6,7 \ 8,5 8,5 8,3 0,2 52,7 
Wiirttemberg 1,0 2,5 6,2 8,1 5,0 3,9 4,7 0,0 31,5 
Baden ... 1,6 3,2 4,4 4,2 3,4 4,0 3,5 0,0 24,3 
Hessen . 2,6 3,3 3,9 3,0 I 3,6 5,4 3,9 0,0 25,7 
ElsaB-Lothringen 3,4 4,9 8,3 8,6 8,9 8,1 7,2 0,7 50,0 
Deutsches Eeich . 64,9 57,6 80,6 92,3 107,0 138,8 122,1 8,4 671,7 

I) Hochwald und Plentenvald zusammengenommen. 2) EinschlieBlich Kronforste_ 
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---
iiber 1101 bis 181 bis 161 bis 141 bis 121 bis I bis 
120 120 100 80 60 40 20 

Jahre alt Raum- Zu-
Staat vor 11793 bis 11813 bis 11833 biSll853 bis 11873 bis 11893 bis denund sam-

1793 1813 1833 1853 1873 1893 1913 
BleBen men 

begriindet 

Tausend Hektar 

2. Buche und aIle anderen harten Laubholzer. 

PreuBen 67,8 128,3 170,0 174,2 137,2 109,1 71,1 4,8 862,7 
Bayem ... 31,6 30,0 37,5 34,6 26,6 26,8 24,0 1,3 212,5 
Wiirttemberg 0,9 10,0 25,9 31,5 23,7 18,7 20,8 0,2 131,8 
Baden 5,1 13,8 24,3 29,0 26,3 24,8 21,9 0,3 145,5 
Hessen . . .. 9,7 15,7 16,0 12,2 10,0 9,1 4,8 0,0 77,6 
Mecklenburg-Schwerin 3,5 5,6 8,7 7,2 4,3 3,5 3,3 0,3 36,4 
Braunschweig . . 4,0 7,1 9,9 9,2 5,0 5,1 3,6 0,1 44,0 
ElsaB-Lothringen 3,3 10,3 16,3 18,4 18,1 17,4 11,7 1,4 96,8 
Deutsches Reich . 136,8 239,4 329,3 337,7 267,1:' 228,1 171,9 9,5 1719,8 

3. Kiefer. 

PreuBen 125,6 225,9 332,8 619,7 897,9 995,9 954,1 149,0 4300,9 
Bayem . 17,9 31,7 70,7 125,8 147,3 158,6 173,5 13,5 739,2 
Sachsen. 0,1 1,3 5,5 18,7 26,1 22,3 13,8 3,4 91,1 
Wiirttemberg 2,2 4,0 4,7 7,7 9,2 13,2 9,0 0,7 50,8 
Baden 1,5 4,6 8,2 16,7 16,9 16,0 13,0 0,3 77,2 
Hessen . 0,5 3,6 11,5 21,4 15,2 16,0 13,7 0,6 82,5 
Mecklenburg-Schwerin 1,6 5,1 11,6 20,1 31,8 35,6 33,2 3,9 142,8 
Sachsen-Weimar . 0,2 0,6 2,6 7,5 9,2 7,3 5,3 0,6 33,4 
Mecklenburg-Strelitz 1,3 5,1 5,7 6,3 6,5 7,0 7,7 1,4 41,0 
Oldenburg .... 0,0 0,0 0,8 1,9 3,2 11,3 11,6 1,3 30,3 
Sachsen-Meiningen . 0,2 0,6 2,0 5,8 7,4 6,4 5,0 0,2 27,6 
Anhalt ...... 1,0 1,0 2,4 5,3 6,7 6,9 7,2 0,4 31,0 
ElsaB-Lothringen I 0,4 2,6 5,1 7,5 12,3 11,11 8,5 0,8 48,3 
Deutsches Reich . 152,9 287,8 467,6 875,6 1205,61323,71269,1 177,9 5760,2 

4. Larche. 

PreuBen 

1 

0,0 I 0,31 0,41 1,21 1,31 1,61 1,71 0,0 6,6 
Bayern ..... 0,3 0,3 0,7 1,8 1,5 1,9 3,0 0,0 9,7 
Deutsches Reich . 0,3 0,7 I 1,5 4,4 4,1 4,9 7,1 0,2 23,3 

5. Fichte. 

PreuBen 4,7 24,2 60,5 115,7 202,7 230,9 293,4 33,5 965,6 
Bayem .. 41,7 47,5 81,1 126,2 148,2 167,5 212,0 23,3 847,6 
Sachsen .. 0,3 3,5 12,1 31,2 48,6 58,1 68,2 6,2 228,0 
Wiirttemberg 1,2 11,5 18,5 31,5 44,2 63,2 67,8 2,0 239,9 
Baden .. 4,7 11,4 16,6 24,6 27,5 34,1 40,2 1,6 160,7 
Hessen . 0,0 0,0 1,2 4,8 5,4 6,9 16,9 0,2 35,5 
Sachsen-Weimar .. 0,1 0,7 1,5 3,8 5,6 5,5 8,2 0,4 26,0 
Braunschweig . . . 0,2 0,8 5,1 7,0 7,5 8,3 10,5 1,8 41,1 
Sachsen-Meiningen .. 1,1 2,8 5,6 8,5 10,6 11,1 13,8 2,9 56,2 
Sachsen-Koburg-Gotha 0,3 2,0 5,3 7,1 6,6 6,4 7,0 0,8 35,5 
ReuB j iingerer Linie . 0,2 0,4 1,1 3,2 4,9 5,8 7,1 0,7 23,4 
Deutsches Reich. . . 55,0 106,8 214,9 377,8 533,6 622,2 776,6 76,2 2763,1 

6. Tanne. 

PreuBen 0,4 1,0 1,8 3,0 4,1 4,7 4,8 1,5 21,3 
Bayem . 12,8 7,8 12,3 15,7 17,3 17,5 16,5 1,5 101,3 
Wiirttemberg 2,9 8,8 10,1 8,6 8,0 9,1 ·12,7 0,1 60,3 
Baden ... 5,2 8,3 10,0 10,9 11,5 10,8 10,9 0,2 67,8 
ElsaB-Lothringen 6,1 13,3 12,9 10,6 8,6 10,5 8,0 2,6 72,7 
Deutsches Reich . 27,7 39,8 47,7 49,6 50,8- 54,2 54,7 6,1 330,6 
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A. Eiehe. Um marktfahiges Eichennutzholz zu erziehen, ist eine Um
triebszeit von mindestens 150 Jahren erforderlich. Nur wenn die Gewinnung 
von Grubenholz allein das Wirtschaftsziel bildet, kann eine weit niedrigere 
Umtriebszeit eingehalten werden. 

Rechnet man der einfachen Rechnung halber mit einer Umtriebszeit von 
160 Jahren, dann ergeben sich 8 Altersklassen von je 20 Jahren. Auf die iiber 
100jahrigen Bestande sollen somit, 3/8 der Flache, auf die jiingeren 5fs treffen. 
Die bestockte Eichenhochwaldflache betragt ohne BloBen und Raumden 
663300 ha; hiervon l/s = 82900 ha. Normal miiBten also die iiber 100jahrigen 
Bestande 248700 ha, die jiingeren 414500 ha einnehmen. Tatsachlich ist aber 
die Flache der ersteren nur 122500 ha, die der letzteren 540800 ha. Daraus 
folgt, daB die alten nutzungsfahigen Eichenbestande eine um 126200 ha zu 
geringe Flache aufweisen und die Abnutzung in den nachsten Jahrzehnten 
eine geringere sein wird und muB, als dem Zuwachs der gesamten Eichenflache 
entspricht. 

Die wenigsten Eichenbestande wurden im Zeitraum 1793 bis 1813 begriindet. 
Von da ab wurde der Eichennachzucht steigende Aufmerksamkeit gewidmet 
und von 1873-1893 der Hohepunkt mit einer Flache von 138800 ha erreicht. 
Der Riickgang der Eichennachzucht in den ersten Dezennien des 19. Jahr
hunderts ist einmal auf die finanzielle Not infolge der Kriege und der politischen 
Wirren zurUckzufiihren, dann auf die unrichtige Behandlung der Eiche bei 
Begriindung der Mischbestande ("Man hat die lichtbegierige Eiche heraus
gedunkelt" sagt Burckhardt), auf die Vernachlassigung der Eichennachzucht 
zugunsten des Anbaues raschwiichsiger Holzarten wegen der befiirchteten 
Holznot und an vielen Orten auf die Verschlechterung der Eichenboden durch 
Streu- und Weidenutzung. 

Es kann nicht verwundern, daB die Alteichenbestande sich hauptsachlich 
im Besitze des Staates und der Gemeinden befinden, da der Private sich auf 
diese langfristige Wirtschaft nur in besonders gelagerten Fallen einlassen kann. 
Es treffen von der mit iiber 100jahrigen Eichen bestockten Flache auf die 
Forste 

der Staaten und Krone . . . 
der Gemeinden und Stiftungen 
der Genossenschaften 
der Fideikommisse 
der anderen Privaten 

57,5% 
22,7 " 
1,5 " 
9,7 " 
8,6 " 

Von den groBeren Staatsforstverwaltungen hat sich seit 1880 namentlich 
die preuBische auf die N achzucht der Eiche verIegt, und zwar in allen Provinzen 
mit Ausnahme von Pommern. Das Nahere gibt nachstehende Obersicht. 

Eichen-Altersklassen in den Staatsforsten. 

liber 120!101-120!81-100161-80!41-60!21-40! bis 20 d 
Q) 

Staat Jahre alt :!dl 
NS 

Hektar 0:1 
III 

PreuBen ...... 24276 15481 17578 19490 22221 33446 35412 171786 
Bayern . .. 6319 3225 4637 3997 4999 4129 5703 33034 
Wiirttemberg . . . . 397 648 1268 1463 1222 1327 1827 8155 
Mecklenburg-Schwerin 854 857 930 664 587 497 1137 5606 
EIsaB-Lothringen :. 1826 2897 4378 3741 4002 3866 3565 24714 

DeutschesReich . 36981 25462 31558 32671 36757 46399 51007 265415 
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B. Buche. Wahrend bei der Eiche die jiingsten Altersklassen iiberwiegen, 
liegen die Verhiiltnisse bei der Buche umgekehrt. In allen gr6Beren Staaten 
erreichte die Buchennachzucht von 1820 bis 1850 ihren H6hepunkt. Diese 
Periode bildet iiberhaupt den .AbschluB der seit Jahrhunderten als Ziel der 
Forstwirlschaft geltenden Brennholzproduktion. Da die Buche das beste Brenn
holz lieferl, suchte man dem irifolge der Zunahme der Bevolkerung lind des 
beginnenden .Aufschwunges der Gewerbe gestiegenen Bediirfnis nach Brenn
holz eben durch die VergroBerung der Buchenflache Rechnung zu tragen. Dazu 
kam, daB die Verjiingung von Buchenwaldungen auf naturlichem Wege als 
der Gipfel des forstlichen K6nnens betrachtet und von einzelnen geradezu 
als Sport betrieben wurde. 

Wie dann von den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts ab die Mineralkohle 
das Brennholz immer mehr verdrangte und die Nachfrage nach Nutzholz immer 
starker wurde, mu.Bte die Buche das Feld raumen. Setzt man die Buchenver
jiingungsflache im Zeitraum 1833/53 = 100, dann betrug diejenige in den 
folgenden Perioden: 

1833/53 1853/73 1873/93 1893/1913 
fUr das Deutsche Reich 100 79 68 51 
fUr PreuBen 100 79 63 41 
fur Ba yem . 100 78 78 69 
fur Wurttemberg 100 75 59 66 
fUr Baden 100 91 85 76 

In ganz besonderem MaBe kommt die Verringerung der Buchenverjiingungs
flache in den Staatsforsten zum .Ausdruck: 

Buchen-.Altersklassen in den Staatsforsten. 

- -"--

tiber i201101-120181-100161-80[41-60121-401 bis 20 
--

6 ~ Staat Jahre alt 
-- ---- - ------- -------- ---_. --- -- -------- ~S 

Tausend Hektar <Il 
00 

1 1 
PreuBen 34,9 60,7 I 68,3 61,7 43,7 1 37,0 24,0 331,7 
Bayern 25,7 20,1 I 21,3 16,8 12,0 13,3 14,0 123,7 
Wiirttemberg 0,6 6,3 1 9,6 99,5 7,7 5,5 6,5 46,4 
Baden 1,4 3,4 

I 

4,8 5,0 4,0 3,6 3,6 25,9 
BrauDBchweig 3,1 5,3 6,8 6,7 2,8 3,5 2,4 30,8 

Deutsohes Reich 75,6 115,5 135,1 ! 121,6 88,7 81,4 I 63,7 685,2 

Allerdings darf man bei Beurteilung dieser Zahlen nicht vergessen, daB die 
GroBe der Verjiingungsflache einer Holzart innerhalb der von letzterer ein
genommenen Gesamtflache von der GroBe der Nutzung wahrend des gleichen 
Zeitraumes abhangig ist. Bleibt die jahrliche oder periodische Nutzung hinter 
dem Zuwachs zuruck, dann erh6ht sich das .Abtriebsalter und die praktische 
Folge davon ist, daB die jahrliche Hiebsflache immer kleiner wird. Ebenso 
wirkt natiirlich eine geflissentliche ErhOhung der Umtriebszeit. Nun war gerade 
die Zeit von 1820/60 tingefahr diejenige, in der man sich mit der Zuriickhaltung 
der Nutzungssatze in den Staatswaldungen und mit dem Hinaufschrauben 
der UmtriEibszeit nicht genug tun konnte. Inwieweit diese Verhaltnisse hier 
mitspielen, entzieht sich jetzt der allgemeinen ziffermaBigen Beurteilung. 

Die Umtriebszeit der Buche in den Staats- und Gemeindeforsten betragt 
100-120 Jahre. Den groBten Prozentsatz an uber 80jahrigen Buchen weisen 

Endres, Forstpolitik. 2. Aufl. 3 
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die Staats- und Kronforste auf mit 48%; dann kommen die Gemeinde- und 
Stiftungsforste mit 26%, Genossenforste 27%, FideikommiBforste 26%, die 
anderen Privatforste mit 25%. 

C. Kiefer. Die durchscbnittlichen Abtriebsalter der Kiefern sind sehr ver
schieden. Fiir die Erzeugung von Grubenholz ·geniigt eine 40-60jahrige Um
triebszeit; Kiefernbauholz kann im 80-100jahrigen Umtrieb erzogen werden, 
Kiefernstarkholz nicht vor 120 Jahren. 

Altersklassenverhaltnis der Kiefer. 

liber 1201101-120181-100161-80141-60121-401 bis 20 .:: 
Q) 

Staat Jahre alt . S 
~S 

Tausend Hektar oj 
III 

l. Staatsforste: 

PreuBen 109,9 161,4 179,2 266,2 1311,6 315,6 330,0 1722,4 
Bayern . 13,2 21,7 33,3 42,9 39,2 36,2 48,0 236,1 
Sachsen. 0,0 0,1 3,3 8,5 8,4 6,7 4,3 32,9 
Wiirttemberg 1,6 1,7 1,5 2,4 3,0 4,9 2,6 18,2 
Baden ... 0,5 1,5 1,4 3,3 2,5 2,5 2,3 14,0 
Mecklenburg-Schwerin 0,6 1,9 5,8 10,4 15,6 15,1 12,7 63,0 
Mecklenburg-Strelitz . 1,0 4,5 4,7 4,6 4,5 5,0 4,5 30,0 
Deutsches Reich. . 127,6 196,5 236,4 . 355,5 404,4 403,2 420,2 2198,8 

2. P ri vat £ 0 rs te (einschl. FideikommiBforste): 

Pren.i3en 10,8 46,0 113,8 272,2 465,3 556,7 5H,6 2061,5 
Bayern . 2,4 5,7 20,4 52,4 81,9 100,7 99,3 373,9 
Sachsen. 0,0 0,3 1,7 8,2 15,7 14,6 8,8 51,9 
Baden 0,0 0,4 1,4 3,4 5,4 5,6 5,0 21,4 
Mecklenburg-Schwerin 0,5 1,1 3,0 5,5 10,2 14,8 14,2 51,4 
Deutsches Reich. . 14,3 54,3 145,4 357,7 606,6 730,8 672,7 2685,7 

In den Staatswaldungen liegen die Umtriebszeiten htiher als in den 
Privatforsten. In diesen gehen sie iiber 80 Jahre nur mit geringen Flachen 
hinaus, in den NichtfideikommiBwaldungen iiberwiegt die 60jahrige Um
triebszeit. 

Das Vberwi'egen der jiingeren Altersklassen bei allen Besitzarten ist ein 
Beweis fur das stete Vordringen der Kiefer, die auch bei Neuaufforstungen 
am meisten verwendet wird. 

D. Fichtc. Das Hauptgebiet der Fichte ist das siidliche Bayern und 
Wiirttemberg, dann Sachsen mit den angrenzenden Landesgebieten. 1m Osten 
PreuBens tritt sie nur in OstpreuBen und Schlesien mehr hervor. In den west
-lichen Provinzen wurde sie erst durch die kiinstliche Kultur verbreitet (aus
genommen Harz). 

In guten Absatzlagen ist fiir die Fichte die 80jii.hrige Umtriebszeit die 
rentabelste. Zur Gewinnung von Papier- und Grubenholz geniigen kiirzere 
Umtriebszeiten. Das Dberwiegen der jiingsten Altersklassen ist auf Neuauf
forstungen und auf die Verdrangung des Laubholzes durch die Fichte zuriick
zufiihren. 
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Altersklassenverhaltnis der Fichte. 

tiber 120101-1-20181-Hioi61-80:41-60121--40Ibi~ 20 I:: 

'" Staat Jahre alt == S NS 
Tausend Hektar '" '" 

1. Staatsforste: 

PreuBen 3,5 14,9 33,7 52,4 80,0 85,6 85,5 371,0 
Bayern . 33,8 31,8 42,5 51,6 48,3 51,1 68,1 334,4 
Sachsen. 0,2 3,1 9,5 22,4 30,7 32,4 37,0 138,1 
Wiirttemberg 0,8 6,3 6,4 11,1 16,0 22,9 21,0 84,9 
Baden ... 1,3 2,9 3,9 4,5 4,0 5,8 6,0 29,0 
Braunschweig 0,2 0,8 5,0 6,5 6,3 7,0 9,0 36,6 
Sachsen-Meiningen . 1,0 2,6 4,3 5,3 5,6 5,2 6,0 32,0 
Deutsches Reich . 41,1 64,7 111,7 165,0 204,1 224,5 251,0 1094,0 

2. Pri vatforste (einschl. Fideikommisse): 

PreuBen 1,0 7,4 19,7 38,7 66,6 85,7 119,1 347,9 
Bayern . 5,0 10,5 28,9 60,6 84,9 100,1 120,9 425,6 
Sachsen. 0,0 0,3 1,6 5,9 12,3 19,4 22,7 64,3 
Wiirttemberg 0,2 1,8 5,5 11,6 18,1 24,3 26,4 88,5 
Baden 0,8 2,4 5,0 10,2 13,9 15,6 19,4 68,2 
Deutsches Reich . 7,2 22,7 62,2 133,6 209,4 263,2 335,0 1062,3 

E. Wei.6tanne (Tanne). Ihre Verbreitung ist auf bestimmte Gebirgsgebiete 
beschrankt. Sie ist die natiirliche Holzart der Vogesen und des Schwarzwaldes 
und tritt neben der Fichte·im Frankenwald, im bayerischen Wald und im min
deren Grade in den bayerischen Alpen als herrschende Holzart hervor. In 
absoluter Ziffer besitzt Bayern die groBte Tannenflache. 

Das Altersklassenverhaltnis wird. durch ihren Gebirgsstandort und durch 
die natiirliche Verjiingung beeinfluBt. Daher treten die alteren Altersklassen 
starker hervor. 

Staat 

Bayern ..... 
Wiirttemberg . . 
Baden ..... 
ElsaB-Lothringen 
Deutsches Reich . 

Bayern ..... 
Wiirttemberg . . 
Baden ..... 
ElsaB-Lothringen 
Deutsches Reich . 

Bayern ..... 
Wiirttemberg . . 
Baden ..... 
ElsaB-Lothringen 
Deutsches Reich . 

Altersklassenverhaltnis der Tanne. 

tiber 1201101-120181-100161-80141-60121-401 bis 20 
Jahre alt 

----"_.- ---~------------

Tausend Hektar 

1. Staatsforste: 

10,2 4,2 5,4 4,8 4,8 4,9 4,6 
1,7 4,6 4,2 3,2 3,6 4,2 5,2 
1,1 2,2 2,1 2,1 2,4 2,3 2,3 
2,4 4,1 3,2 3,0 2,7 3,3 2,7 

15,8 15,9 15,6 13,8 14,3 15,5 15,8 

2. Gemeindeforste: 

0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 
1,1 3,3 4,0 3,1 2,2 2,6 5,2 
2,9 4,7 5,4 5,1 4,5 4,1 4,6 
3,5 8,3 8,6 6;1 4,5 5,7 4,4 
7,8 16,7 18,9 15,2 12,2 13,8 15,8 

3. Privatforste: 

2,1 3,1 6,2 10,2 12,0 11,8 11,1 
0,0 0,7 1,4 2,0 2,0 2,0 1,8 
0,3 0,8 2,0 3,1 4,2 3,8 3,4 
0,2 0,9 1,0 1,5 1,3 1,3 0,9 
2,9 5,8 11,7 19,2 23,3 23,2 21,3 

3* 

I:: 

'" == S NS 
'" '" 

39,1 
26,7 
14,7 
22,3 

108,3 

2,3 
21,6 
31,4 
42,3 

101,9 

57,8 
10,2 
17,6 
7,6 

1l0,4 
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10. Die zeitweise landwirtschaftliche .Benutzung des Waldbodens. 
VOriibergehend landwirtschaftlich benutzt waren von der Gesamtforstflache 

des Reichs 1883 18981 ha, 1893 21468 ha, 1900 9861 ha, 1913 8290 ha. Da
nach ist also ein wesentlicher Riickgang zu verzeichnen. 1m Jahre 1913 entfielen 
auf PreuBen 5121 ha (Rheinland 1677, Posen 888, Westfalen 606, Brandenburg 
459, OstpreuBen 423, Schlesien 291 ha nsw.), Bayern 1209 ha (Mittelfranken 
258, Oberbayern 250, Niederbayern 164 ha usw.), Baden 909 ha, Wiirttem
berg 378 ha, Hessen 179 ha, Sachsen 109 ha. 

Man unterscheidet zwei Systeme. per Waldfeldbau ist eine Verbindung des Hoch
waldes mit Fruchtbau.· Nach dem Abtriebe des Holzes wird die Flliche 2-3 Jahre landwirt
schaftlich (Kartoffel, Roggen, Hafer, Buchweizen) benutzt und dann wieder forstlich kulti~ 
viert, oder man kultiviert schon wahrend der landwirtschaftlichen Nutzung reihenweise 
und benutzt nur die Zwischenraume landwirtschaftlich. In der Regel wird mit der letzten 
landwirtschaftlichen Bestellung die forstliche Kultur (Saat oder Pflanzung) eingebracht. 
Das beim Abtriebe des HolZes anfallende Reisig und der Bodeniiberzug wird oft auf der 
Flliche verbrannt (Roderwaldbetrieb). Der Hackwaldbetrieb (Haubergswirtschaft) 
ist eine Verbindung des Feldbaues mit Niederwald, speziell mit Eichenschalwald. Nach dem 
aIle 15-18 Jahre erfolgenden Abtriebe wird die Flache zwischen den Ausschlagstocken 
mit der Hacke oder dem Pfluge umgebrochen und gleichzeitig die durch das Verbrennen 
des Reisigs und Unkrauts gewonnene Asche in den Boden gebracht. 1m Herbst wird die 
Flache mit Winterkorn oder Heidekorn eingesat und dieser Fruchtbau zwei, seltener mehr 
Jahre getrieben; manchmal tritt Weide an seine Stelle (Kreis Siegen, Odenwald, Schwarz
wald). Hierher gehort auch die Birkenbrandwirtschaft im bayerischen Walde, welche 
den Boden durch Holzzucht, Streunutzung, Weide und Ackerbau bis zum Ruin desselben 
ausnutzt. Auf den Reutfeldern des badischen Schwarzwaldes wird die Holzbestockung 
(Eichen, Birken, Hasel usw.) aIle 15 Jahre abgetrieben, das starkere Holz verwertet, das 
Reisig auf der Flache verbrannt. Dann wird die Flache gehackt und ein Jahr mit Roggen 
bestellt. Inzwischen schlagen die Stocke wieder aus. Solange es geht, wird auch die Weide 
betrieben. Die Eichenstangen werden stehend zur Gerbrindengewinnung geschalt. -
1m eraten Jahre empfiehlt sich Kartoffelbau, im zweiten Sommerroggen oder Hafer, weil 
diese Getreidearten den aufgehenden Waldpflanzen wenig Licht entziehen. 

Zur Erziehung von Ballenpflanzen werden im forstlichen Betrieb oft sogenannte 
H afe r s c hut z s aa ten angelegt, indem Hafer und N adelholzsamen gleichzeitig gesa t werden. 

In der Schweiz entwickelte sich der Waldfeldbau Ende der 18Wer Jahre mit dem 
allgemeinen Auftreten der Kartoffelkrankheit. Da man die Wahrnehmung machte, daB 
die Kartoffeln nur in frisch aufgebrochenem Waldboden gesund blieben, kam man zu einem 
ausgedehnten Waldfeldbau, namentlich in den niederen Lagen vieler Kantone. Heute ist 
er vollstandig verschwunden. 

Forstwirtschaftlich ist die Heranziehung des Waldbodens zum kurzen 
Fruchtanbau von groBem Vorteil. Es wird dadurch eine Bodenbearbeitung 
erreicht, wie sie die Forstwirtschaft fiir ihre Zwecke aus finanziellen Griinden 
im groBen niemals durchfiihren kann. Der Kulturkostenaufwand wird wesent
lich herabgesetzt. Der Entzug an mineralischen Nahrstoffen fallt erfahrungs
gemaB auf besseren BOden gar nicht ins Gewicht, wenn die landwirtschaftliche 
Benutzung nicht langer als zwei Jahre dauert. Der physikalische Vorteil der 
Bodenlockerung wiegt den Entzug an chemischen Nahrstoffen bei weitem auf. 

Es ware von groBem Interesse festzustellen, welche der heutigen Holzbestande durch 
Wa~dfeldbau begriindet wurden. Es wird oft angenommen, daB die Vollkommenheit mancher 
haubarer Bestande auf dieses Verfahren zuriickzufiihren sei; Tatsache ist, daB der Wald
feldbau in frUheren Zeiten in Westdeutschland groBen Umfang hatte (Frankfurter Stadt
wald). 

Volkswirtschaftlich ergibt sich der Gewinn, daB durch den Wal<ffeld
betrieb die landwirtschaftliche Nutzflache vergroBert und Leuten, welche nur 
wenig oder gar kein Fruchtland besitzen, die Moglichkeit geboten wird, einen 
Teil ihrer notwendigen Nahrungsmittel selbst zu erzeugen. 

Privatwirtschaftlich hat dagegen der Waldfeldbetr.ieb schon vor dem 
Kriege an Bedeutung immer mehr eingebiiBt. Wahrend frUber in Gegenden 
mit viel Wald und dichter Bevolkerung die forstliche Kultur der abgeholzten 
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Flachen auf dem Wege des landwirtschaftlichen Zwischenbaues fast Regel war 
und die kleineren Leute sich zur Erlangung solcher Flachen drangten, war 
es vor dem Kriegenur in wenigen Fallen moglich, diesen Betrieb durchzufiihren, 
weil die billigen Getreide- und Kartoffelpreise einerseits und der hohe Arbeits
verdienst andererseits denselben nicht mehr lohnend machten. 

Die Zurichtung des Waldbodens zum Feldbau ist eine schwere und zeit
raubende Arbeit. Es mussen die Stocke und die Wurzeln entfernt, der Boden 
durch Pflug oder Hacke tief gelockert und der Rohhumus in die Tiefe gearbeitet 
werden. Da die landwirtschaftliche Ausnutzung des Bodens nur zwei Jahre 
dauern soll, kann der Bebauer nur dann fiir sich einen wirtschaftlichen Erfolg 
verzeichnen, wenn entweder die geerntete Frucht sehr hoch im Preise steht 
oder wenn er seine und seiner Angehorigen Arbeitsleistung nicht voll in Rech
nung stellt. Letzteres war friiher die Regel. 

Ob in Zukunft der Waldfeldbau und Hackwaldbetrieb wieder mehr Eingang 
findet, hangt von der Entwicklung der Arbeitslohne und des Preises fiir land
wirtschaftliche Produkte abo Halt die Gewinnung der Stocke (Stubben) im 
Walde wegen der hohen Brennholzpreise an, dann wird die Zubereitung des 
Bodens fur den Waldfeldbau wesentlich erleichtert. 

Wahrend des Krieges wurde die Frage des Waldfeldbetriebes wieder aktuell. 
Die Meinungen iiber die ZweckmaBigkeit an sich waren geteilt, ein tatsachlicher 
Erfolg war schon wegen des Mangels an Arbeitskra£ten, die kaum zur Bestellung 
der landwirtschaftlichen Griinde ausreichten, nicht zu erzielen. 

Einer Dungung bedarf der Waldboden in den ersten zwei Jahren nicht. 
Der vorhandene Waldhumus und der Vorrat an mineralischen Nahrstoffen 
machen sogar armere Boden, die dauernd nur durch starke Diingung landwirt
schaftlich ertragsfahig erhalten werden konnten, fiir kurze Zeit anbauwiirdig. 
Die Sachlage ist aber trotzdem nicht die, daB die gesamte forstliche Kultur. 
flache von diesem Gesichtspunkte aus in den Dienst der landwirtschaftlichen 
Produktion gestellt werden konnte. Einschrankend kommen in Betracht: 
Steile Lage, rauhes Klima, Beschattung durch angrenzende Holzbestande, 
Frostlagen, versumpfter oder steiniger Boden, Mangel an fahrbaren Wegen, 
Entfernung vom Anwesen, Diebstahlgefahr, Wildschaden. 



Zweites Kapitel. 

Die Produktionsfaktoren der Waldwirtschaft. 

I. Boden. 

1. Die Eigenschaften des Bodens. 
Der Boden kommt fiir die Forstwirtschaft in Betracht als raumliche Unter

lage, Standort, sowie als Trager unentbehrlicher Nahrstoffe und das Pflanzen
leben bedingender Naturkrafte. Diese Eigenschaften sind urspriinglich, un
ersetzbar durch Kapital und Arbeit und zum Tell auch unverganglich . .Daher 
ist der Boden ein selbstandiger Faktor der Produktion, ein Naturfaktor, 
der in diesem Sinne keine Kapitaleigenschaft besitzt. Gerade beim forstlichen 
Boden ist dieses Charakteristikum scharf ausgepragt. Wahrend dem land
wirtschaftlichen Kulturboden Arbeits- und Kapitalaufwendungen zugefiihrt 
wurden und werden, die zu einem untrennbaren Bestandteil desselben geworden 
sind und die urspriingliche Fruchtbarkeit nach einer bestimmtenRichtung 
hin korrigieren, trifft dies beim forstlichen Boden mit verschwindenden Aus
nahmen nicht zu. Wer also den Boden in seiner Eigenschaft als Produktions
mittel und als Wirtschaftsobjekt mit Riicksicht auf die durch menschliche 
Tatigkeit und Leistung an demselben vorgenommenen Anderungen als Kapital 
betrachtet, muB mindestens den forstlichen Boden hiervon ausnehmen. Dieser 
ist Naturfaktor und seit Jahrtausenden in seiner Urspriinglichkeit erhalten. 
Es wurdeihm durch den Menschen nicht nur nichts g~geben, sondern im Gegen
tell, man hat ihm vielfach seine natiirliche Mitgift, die vegetabilische Boden
decke, durch Streunutzung und seine physikalische Produktionskraft durch 
MiBhandlung genommen. 

Privatwirtschaftlich und als Erwerbsmittel fUr den Besitzer stellt natiirlich 
auch der forstliche Boden einen Kapitalwert mit Tauschwerteigenschaft dar. 

In seiner Eigenschaft als Naturfaktor und zum Unterschied yom Kapital 
hat der Boden noch besondere wirtschaftliche Eigentiimlichkeiten. 

a) Er hat einen Monopolcharakter, weil er nur in beschrankter raumlicher 
Ausdehnung vorhanden ist und nicht vermehrt werden kann. Er ist somit 
fiir die Menschheit im allgemeinen wie fiir jedes auf staatlicher Grundlage 
aufgebaute, als Einheit zu betrachtende volkswirtschaftliche Gebiet eine ge
gebene unverriickbare GroBe, mit deren technisch moglicher Leistungsfahigkeit 
sich die Volkswirtschaft wie der Einzelne abfinden muG. In den kultivierten 
Landern ist auch die Vertellung des Bodens auf Landwirtschaft und Forst
wirtschaft im allgemeinen festgelegt. Eine Verschiebung des jetzigen Besitz
standes zugunsten der einen Bodenwirtschaft kann nur auf Kosten der anderen 
erfolgen. Von der bisherigen Flache des Deutschen Reiches zu 54 Mill. ha standen 
35 Mill. ha in landwirtschaftlicher und 14 Mill. ha in forstlicher Beniitzung. 
Weder die eine noch die andere Flache ist zur Deckung des Bedarfes des deut-
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schen Volkes an landwirtschaftlichen und forstlichen Produkten hinreichend. 
Eine Vermehrung der Waldflache durch Aufforstung landwirtschaftlicher 
Griinde im groBen MaBstabe wiirde die Erzeugung landwirtschaftlicher Friichte 
verringem, die Holzerzeugung abel;' auf die Dauer trotzdem nicht auf das volle 
BedarfsmaB steigem. 

b) Der Boden 1st femer raumlich gebunden, unbeweglich und nicht 
iibertragbar. Ein mineralisch kraftiger Gebirgsboden wiirde, in das milde 
Klima der Rheinebene versetzt, unverhaltnismaBig hohere Ertrage liefem, 
und der arme Sandboden unserer Kiefemgebiete wiirde fiir Bauplatze in der 
Nahe groBer Stadte Millionen wert sein. Der Holzboden des bayerischen 
Waldes wiirde das Drei- und Mehrfache einbringen, wenn man ihn mit seiner 
Rolzbestockung in das holzbediirftige rheinische Industriegebiet verpflanzen 
konnte. Aber der Boden muB angebaut werden, wo er ist und wie er ist. 

2. Die Bodenrente. 
Die Grund- oder Bodenrente ist die Nutzung oder der Reinertrag, welchen 

derBoden seinem Eigentiimer abwirft. Der Reinertrag ergibt sich, wenn samt
liche fiir die Nutzbarmachung des Bodens aufgewendeten Kosten von. dem 
Rohertrag in Abzug gebracht sind. Die Bodenrente bildet das Einkommen 
des Grundbesitzers, wenn auf dem Boden keine Schulden lasten. Sie ist keine 
von vomweg gegebene GroBe, sondern der Rest, der iibrigbleibt, wenn die 
auf die Produktion verwendeten Kapitalien, deren Abnutzungs- und Nutzungs
preis, sowie die Arbeitskosten aus dem Rohertrag bestritten worden sind (Mono
polpreis nach A. Smith) 1). 

Sowohl die Entstehung wie die Bewegung der forstlichen Bodenrente ist 
zwar auf die gleichen Ursachen zuriickzufiihren wie die der landwirtschaftlichen 
Bodenrente, doch ergeben sich fUr die forstliche Bodenrente dadurch Besonder
heiten, daB der Waldboden den ersten Ansiedlem nicht wie der landwirtschaft
liche erst infolge von Kapital- und Arbeitsaufwendungen einen Ertrag lieferte, 
sondem daB der Waldbestand bereits als fertiges Gut vorhanden war, femer 
dadurch, daB ein groBer Teil der Waldungen sich im offentlichen Eigentum 
befindet und fUr diese nicht bloB privatwirtschaftliche, sondem auch volks
wirtschaftliche Interessen zur Geltung kommen. FUr die Rohe der Bodenrente 
sind folgende Momente maBgebend: 

A. Die Fruchtbarkeit des Bodens. 
Dieselbe ist sowohl eine Folge seiner chemischen Zusammensetzung 

und seiner physikalischen Eigenschaften als insbesonders seines Standortes. 
Dieser letztere begreift in sich die Summe aller Einwirkungen, welche Licht, 
Luft, Feuchtigkeit und Warme auf den Pflanzenwuchs des gegebenen Bodens 
ausiiben. Je nach der geographischen Lage, der Hohenlage, der Neigung· und 
Exposition sind die genannten Standortsfaktoren (Klimar in verschiedenem 
Grade wirksam. Die geologische Formation ist nicht ausschlaggebend, maB
gebend ist vielmehr auBer dem Klima der Fortschritt der Verwitterung, die 
Griindigkeit und vor allem der Wassergehalt: Nasse Sommer sind das Gluck 
des Waldes. 

Theoretisch gilt, wenn man zunachst von allen anderen Faktoren absieht, 
der Satz, daB ein Boden, der durch seinen Ertrag die Kosten der Bestellung 
nicht mehr einbringt, nicht bebaut wird. Die unterste Stufe der wirtschaft
lichen Fruchtbarkeit bildet jener Boden, dessen Ertrag die Produktions-

1) nber die Quellen des Volkswohlstandes, libers. von Asher 1861, I, 140. 
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kosten gerade noch deckt. Seine Grundrente ist gleich Null. In dem gleichen 
Verhliltnis, als die ubrigen Boden sich nach ihrer Ergiebigkeit uber den uner
giebigsten erheben, wachst auch ihre Bodenrente. Die Differenz der bei gleichem 
Produktionsaufwande und bei gleicher Absatzlage erzielbaren Ertrage ver
schiedener Grundstucke ist mithin die Ursache der Bodenrentenbildung (Grund
rentengesetz R,icardos). 

Dieses zunachst aus den landwirtschaftlichen Verhaltnissen abgeleitete 
Gesetz ist in der Forstwirtschaft weniger Bcharf ausgepragt und durch die 
Eigenartigkeit derselben vielfach verwischt. Es darf als selbstverstandlich 
angenommen werden,. daB die ersten Ansiedler sich zum Anbau von Feld
friichten den wirtschaftlich· fruchtbarsten Boden heraussuchten. Der weniger 
fruchtbare wurde erst dann in Kultur genommen, als die Friichte des frucht
barsten zum Unterhalt der groBer gewordenen Bevolkerung nicht mehr aus
reichten. Der Bedarf an Holz wurde aber sicher nicht dem fruchtbarsten HQlz
boden entnommen, sondern dem am bequemsten gelegenen. Ebenso wird es 
mit der Weide und Mastnutzung gewesen sein. Die auf den Faktor Frucht
barkeit zuriickzufuhrende Bodenrentenbildung begann in der Forstwirtschaft 
viel spater wie in der Landwirtschaft, namlich erst von dem Zeitpunkt ab, 
in welchemdie Waldflache auf ein zum Bedarf an Waldprodukten normales 
Verhaltnis gebracht worden war. Kein Gut hat an sich einen Wert, sondern 
erst dann, wenn es dem Menschen zur Bedurfnisbefriedigung unentbehrlich 
wird oder geeignet erscheint und nicht in beliebiger Menge frei zur Ver
fugung steht. Die landwirtschaftlichen Friichte muBten durch Kapital- und 
Arbeitsaufwendungen dem Boden abgerungen werden, die Waldprodukte 
waren fertig bereits vorhanden. Als aber der durch Rodung auf eine bestimmte 
Flache zuriickgedrangte Wald im Verhaltnis zum Bedarf der vermehrten Be
volkerung ein relativ s~ltenes Gut geworden war, gewann auch der fruchtbare 
Boden gegenuber dem unfruchtbareren einen wirtschaftlichen Vorsprung. 
Dieser ProzeB vollzog sich in Deutschland erst yom 14. Jahrhundert abo 

Die untere wirtschaftliche Grenze fur die Anbaufahigkeit eines Bodens, 
die in der Landwirtschaft dann gegeben ist, wenn der Ertrag gerade noch die 
Erzeugungskosten deckt, wird in der Forstwirtschaft vielfach uberschritten. 
Wir haben tatsachlich in Europa weite Waldgebiete, deren Boden bei richtig 
durchgefiihrter Rechnung den Produktionsaufwand nicht mehr einbringt 
und trotzdem. weiter zur Waldkultur verwendet wird. Der Grund fur letztere 
Erscheinung ist, soweit die finanzielle Seite in Betracht kommt, darin zu Buchen, 
daB im Gegensatz zu allen anderen menschlichen Erwerbsbetrieben beim 
forstlichen Betrieb nicht derjenige, der eine best~mmte Flac~e anslit oder an
pflanzt, auch die Ernte bezieht, sondern erst der Besitznachfolger in der dritten 
und vierten Generation. Die Bestande, die wir in der Gegenwart nutzen, 
wurden vor 80 und mehr Jahren begriindet; was die Begriindung und Unter
haltung dieser Bestande in der zuriickliegenden Zeit gekostet hat, wird von 
dem jetzigen NutznieBer nicht in Anschlag gebracht. Er ist auch wirtschaft
lich in der Lage, die abgenutzte Flache wieder aufzuforsten, weil ihm das von 
mehreren Generationen angesammelte und aufgesparte' Betriebskapital als 
erntereife Frucht in den SchoB gefallen ist. Da seit Menschengedenken jede 
Generation das erntet, was sie nicht gesat hat, wird infolge dieser Schiebungen 
keine Generation der Verluste gewahr, die tatsachlich mit der Bewirtschaftung 
solcher unterwertiger Bodenflachen verknupft sind. Yom rechnerischen Stand
punkt aus ist dieser Vorgang nicht korrekt, wohl aber menschlich begreiflich. 
Die Fortbewirtschaftung solcher Boden ist auBerdem noch aus anderen Griinden 
gerechtfertigt und geboten, weil selbst die armlichste Waldbestockung volks
w-irtschaftlich von groBerem Nutzen ist als eine ode Sandwiiste. 
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Bei dem eben Erorterten hatten wir zunachst nur die zur Zeit schon mit 
Wald bestockten, keine Bodenrente abwerfenden WaldbOden im Auge. Was 
die Neuaufforstung von geringen, bisher brach gelegenen oder nur eine geringe 
Weidenutzung liefemden Boden anlangt, so ist der Umstand technischer Natur 
in Betracht zu ziehen, daB ein Boden von auch noch so geringer Fruchtbarkeit, 
wenn er bisher bereits mit Holzbestanden bestockt war, viel leichter wieder 
zu kultivieren ist als ein Boden der erstgenannten Art. Vor der Neuauffor· 
stung derselben schreckt daher der Private zUrUck, weil er im Sinne des 
Ric a r d 0 schen Gesetzes dabei seine Rechnung nicht findet. Aber von seiten 
des Staates und kapitalkraftiger Kommunalverbande wurden kostspielige Kul
turen dieser Art gerade in neuerer Zeit aus volkswirtschaftlichen Erwagungen 
in groBerem MaBstabe vorgenommen. 

Die untersten Grenzen der noch notwendigen natiirlichen Fruchtbarkeit 
fallen in Land- und Forstwirtschaft nicht zusammen; die Anspruche der Wald
baume an die chemischen, physikalischen und standortlichen (klimatischen) 
Verhaltnisse des Bodens sind vielmehr, wenn man die anspruchsvolleren, sog. 
edlen Laubholzer ausschlieBt, viel geringer als die der landwirtschaftlichen 
Nutzpflanzen. Forstwirtschaft kann daher auch ohne finanziellen Verlust 
noch auf Boden getrieben werden, auf denen ein landwirtschaftlicher Betrieb 
nicht mehr moglich ist. 

Nach Rudolf Weber 1) bedarf ein Kartoffelfeld zu einer mittleren Ernte an Phosphor. 
saure 3 mal mehr ala 1 ha Buchenwald, 5 mal mehr ala 1 ha Fichtenwald und 9 mal mehr 
als 1 ha Kiefernwald zur jahrlichen Produktion; der Kalibedarf eines Kartoffelfeldes ist 
9-, 13- und 17 mal groBer als der des bzw. Buchen-, Fichten- und Kiefernbestandes. An 
mineralischen Nahrstofien iiberhaupt werden verbraucht zur jiihrlichen Holz- und Blatt
erzeugung durch den Buchenbestand pro Hektar 219 kg, Fichtenbestand 165 kg, Kiefern
bestand 61 kg, dagegen durch eine mittlere Ernte von Weizen 174 kg, Kartoffel 265 kg, 
Wiesengras 299 kg und Klee 319 kg. 

Der Stickstoff wird dem Boden nicht durch Gesteine, sondern durch den Humus, die 
atmosphiirischen Niederschlage, durch Assinlilation des freien atmosphiirischen Stickstoffes 
mit Hilfe der Wurzelknollchen (Leguminosen) und Bindung desselben durch im Boden 
lebende Bakterien, sowie durch Diingung mit stickstoffhaltigen Stoffen geliefert. Durch die 
atmosphiirischen Niederschliige empfiingt der Boden pro Hektar jahrlich rund 12 kg Stick
stoff. Der jahrliche Bedad an Stickstoff betragt nach Schroder und Ebermayer pro 
Hektar fiir den Buchenhochwald 55 kg, TanneJ;l.wald 41 kg, Fichtenwald 38 kg und Kiefern
wald 34 kg, dagegen fiir mittlere Ertrage eines Kartoffelfeldes 61 kg, Weizenfeldes 62 kg, 
Roggenfeldes 52 kg und Gerstenfeldes 43 kg. Zur Blatterzeugung braucht der Wald 4- bis 
5 mal mehr Stickstoff als zur Holzproduktion. Die durch die Niederschlage in den Boden 
gelangenden Stickstoffmengen von 12 kg reichen zwar zur Holzproduktion aus, nicht aber 
zur Bllittproduktion. Diesen Fehlbetrag deckt der Wald selbst durch den in den abfallenden 
Blattern und Nadeln aufgespeicherten Stickstoff. Nimmt man jene durch Streunutzung 
weg, so wird der Stickstoffvorrat des Bodens erschopft und die Produktion gemindert oder 
ganz unmoglich. Da auch von den mineralischen Aschenbestandteilen nur der kleinste Teil 
zur Holzbildung, der weitaus iiberwiegende zur Blattbildung verwendet wird, so folgt 
hieraus, daB durch den forstlichen Betrieb der Boden kaum erschopft wird, wenn die Streu 
dem Boden verbleibt, und daB kiinstliche Diingung nicht notig ist (auBer in Saat- und 
Pflanzkampen). Durch die tiefgehenden Wurzeln holen die Baume die Niihrstoffe auch 
aUB den unteren Bodenschichten und fiihren sie durch den Blattabfall den oberen zu, ein 
Austausch, den die Landwirtschaft nur durch kiinstliche Bodenbearbeitung erreichen kann. 

Naturwissenschaftlich hochinteressant ist auch der zuerst von J. v. Liebig erbrachte 
und von Ebermayer und R. Weber ziffermaBig begriindete Nachweis, daB aIle Holzarten 
auf den fiir sie geeigneten Standorten jahrlich nahezu die gleiche Gewichtsmenge Trocken
substanz erzeugen und die Verschiedenheit im Ertrage nach Kubikmetern der Masse auf 
gleichen Standorten zwischen den einzelnen Holzarten hauptsachlich von den Unter
schieden der spezifischen Gewichte herriihren 2). 

1) Die Aufgaben der Forstwirtschaft im Handbuch der Forstwissenschaft, 2. Aufl. 
1903, I 73f£. - Vgl. auch Ebermayer, Die gesamte Lehre der Waldstreu, Berlin 1876, und 
dessen zusammenfassenden Artikel in der Forstl.-naturw. 7.eitschr. 1893, 220ff. 

2) R. Weber a. a. 0., 77ff. 
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Der Unterachied zwischen der geringaten und beaten Bodenqualitat hat 
in der Foratwirtschaft einen viel engeren Spielraum ala in der Landwirtschaft, 
well in den Kulturlandem der Wald im allgemein~n auf jene Boden'zuriickge
drangt worden iat, die landwirtschaftlich nicht mehranbaufahig sind. Boden 
allererster Qualitat steht der Forstwirtschaft eigentlich nur noch in den "Ober
schwemmungsgebieten der FluBniederungen in beschrankter Ausdehnung 
zur Verfligung. 
. Wenn man beim forstlichen Boden flinf Standortsbonitaten unterscheidet, 
so trifft im Durchschnitt der groBte Teil auf die dritte Bonitat. In den sachsischen 
Staatsforsten treffen z. B. von der Gesamtflache auf die Standortsbonitat I 5%, 
II 33%, III 50%, IV 11 %, V 1 %. 

Der Forstwirtschaft sind fast ausschlieBlich auch jene Gebirgslagen zuge
wiesen, die wegen der durch die Hohenlage bedingten kurzen Vegetationszeit 
landwirtschaftlich nicht mehr benutzt werden konnen. 

Nach einer im allgemeinen zutreffenden Ausscheidung Bernhardts 1) 

gehoren von der Gesamtflache des Deutschen Reiches an: dem sliddeutschen 
Gebirgs- nnd Bergland 30%, dem mitteldeutschen Berg- und HligeHande 28%, 
dem nordostdeutschen Binnenflachland 10%, dem norddeutschen Berg- und 
Binnenflachland 15%, dem norddeutschen seenahen Flachland 17%. 

In PreuBen gehoren von der Gesamtwaldflache 49,7% der Ebene, 25,7% 
dem Hligellande und 24,6% dem Gebirge an. Die Grenze des Baumwuchses 
steigt bis zu 1070 m im Harze, bis 1190 in in Schlesien 2). 

Von den bayerischen Staatsforsten liegen ca. 187000 ha im Hochgebirge 
und im hohen Vorgebirge; davon in Oberbayem allein 152000 ha (produktive 
Flache), d. s. 18% der gesamten Staatswaldflache 3). 

Von den wlirttembergischen Staatswaldungen 4) liegen in einer Meeres
hOhe von 100-400 m 13%, 400-600 m 50%,600-800 m 32%,800-1000 m 
5%. 

In Baden 5) liegen von der Flache der Domanen-, Gemeinde- und Korper
schaftswaldungen 5% liber 1000 m, 35% von 500-1000 m und 60% unter 
500 m liber dem Meere. 

In Osterreich 6) stocken von den Staats- und Fonds£orsten in einer Meeres
hOhe von 1-300 m 2,6%, 300-600 m (Mittelgebirge) 14,1%, 600-1000 m 
27,7%, 1000-1600 m 42,4%, liber 1600 m 13,2%; 

in Ungarn?) von samtlichen Waldern bis 200 m 15%, 200-600 m 28%, 
liber 600 m 57 Ufo. 

In Frankreich liegen von der Gesamtwaldflachein einer Hohevon 1-400 m 
60,14%, 400-800 m 18,99%, 800-1600· m 19,46%, liber 1600 m 1,41%. 

B. Die Absatzlage. 

Das Holz gehort zu den Massengiitem, die im Verhaltnis zu ihrem V olumen 
und Gewicht einen geringen Wert besitzen. Je hoher die Kosten fiir den Trans
port des Holzes vom Orte der Erzeugung bis zum Orte des Verbrauches sind, 
um so niedriger stellen sich die Holzpreise im Walde. Da die Hoheder Boden
rente unter sonst gleichen Umstanden vom Preise der BodenprQdukte abhangt, 
iet die Lage des Waldes in bezug auf die Absatzmoglichkeit ein liberaus wichtiger, 
wenn nicht sogar der wichtigste Faktor der Bodenrentenbildung. 

1) Forststatistik Deutschlands 1872, 67. - 2) Donner I, 7. 
3) Die Forstverwaltung Bayems 1861, 2l. - Die Landwirtschaft im Regierungsbezirk 

Oberbayem 1898, 195. - 4) Forstl. Verhaltn. 176. 
5) Ubersicht der Hauptergebnisse der Forsteinrichtung usw. 1905. 
8) Die Staats- und Fondsforlilte 1900. - 7) Bedo 1896, I. 
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Nach den von Heinrich von Thiinen aufgestellten Grundsatzen wird 
ein Boden - landwirtschaftlich - nicht mehr bebaut, wenn die Produktions
kosten und die Transportkosten fiir die Bodenprodukte zum Markt durch den 
Produktenpreis nicht wieder ersetzt werden. Derjenige Boden, welcher durch 
seinen Ertrag beide Ausgabeposten gerade noch ersetzt, bildet die unterste 
Stufe der noch anbauwiirdigen Flachen. 

Dieses Gesetz trifft in der Forstwirtschaft zu, wenn die Neuaufforstung 
einer bisher nicht mit Wald bestockten, sehr abgelegenen Flache von rein 
privatwirtschaftlichen Erwagungen abhangig gemacht wird. Dieser Fall ist 
aber sehr selten, da solche Neuaufforstungen fast nur yom Staate und groBeren 
Kommunalverbanden betatigt werden, die nicht danach fragen, ob das in ferner 
Zukunft zum Verkaufe gelangende Holz auch den Transportkosten entsprechende 
Preise erzielen wird, sondern aus staatswirtschaftlichen Griinden die Auf
wendungen zunachst a fonds perdu leisten. 

Bei den bereits vorhandenen Waldungen tritt dieses Gesetz aus denselben 
Griinden nicht in die Erscheinung, die schon oben erwahnt wurden. Der Holz
bestand ist bereits vorhanden; was genutzt wird, ist das von friiheren Genera
tionen Ersparte. 1st es wegen der schlechten ,Absatzlage nicht moglich, alles 
Holz zu verkaufen, dann werden eben die wertvollsten Nutzholzstiicke ver-

'wertet, der Rest verfault im Walde. Von einer Wirtschaft kann man in diesem 
Falle natiirlich nicht mehr sprechen, sondern' nur von der Aufzehrung und 
Zugutemachung eines vorhandenen Gebrauchsvorrates nach MaBgabe der 
gegebenen Verhaltnisse. Die Nutzung erfolgt meist durch Plenterung, die 
Verjiingung auf natiirlichem Wege, vielleicht auch nebenbei kiinstlich auf Kosten 
des ErlOses fiir das verkaufte Holz. Sind die Waldkomplexe - und nur solche 
kommen wirklich hier in. Frage - so ungiinstig gelegen, daB die Kapitalkraft 
des Besitzers nicht ausreicht, um dieselben durch Anlage von Wegen, Trift
straBen usw. aufzuschlieBen, dann wartet er, bis ein groBer Unternehmer kommt, 
der dieser Aufgabe sich unterzieht. Beispiele hierfiir haben wir aus neuester 
Zeit in RuBland, Rumanien, Bosnien usw. 

Deswegen also, weil die Transportkosten zu hoch sind, um den Holzanfall 
ganz oder teilweise verwerten zu konnen, verschwindet ein vorhandener Wald 
nicht von der Bildflache. Er hat aber auch keine werbende Eigenschaft nach den 
Gesetzen der Wirtschaftlichkeit, keine Beziehung zum kQnsumierenden Menschen, 
er ist ein ruhendes Gut wie das Kohlenlager, das noch unbebaut in der Erde 
Iiegt. Soweit iiberhaupt ein Betrieb stattfindet, ist er extensivster Natur. 

Ein Mittel, entlegene Waldungen ertragsfahiger zu machen, liegt in der Er
ziehung besonders wertvoller Holzarten und Holzsortimente. Denn je hoch
wertiger ein Gut ist, um so groBere Transportkosten ertragt es. Unter der Vor
aussetzung, daB Boden und Klima die hierfiir 'notwendigen Eigenschaften auf
weisen, empfiehlt es sich z. B. fiir den Staat, hier Eichenzucht zu treiben und 
innerhalb verniinftiger Grenzen auch Starkholzzucht von Nadelholzern. 

Was die Absatzlage im allgemeinen betrifft, so ist auch nach dieser Richtung 
die Forstwirtschaft schlechter gestellt wie die Landwirtschaft. Erstere hat 
ausgedehnte Bodenflachen in Benutzung, welche weit abliegen von den holz
konsumierenden Industriezentren und mit denselben oft nur mangelhaft durch 
Verkehrsmittel verbunden sind. In diesen Fallen werden giinstige Eigenschaften 
des Bodens in bezug auf Fruchtbarkeit durch die Ungunst der Lage ganz oder 
nahezu aufgehoben. Der Bau von Eisenbahnen und der Ausbau der Wasser
straBen hat zwar den Wald dem Markte naher gebracht, allem in dem Grade 
wie bei den landwirtschaftlichen Produkten hat die moderne Verkehrsentwick
lung auf die Holzpreise nicht ausgleichend gewirkt. Ob der Holztransport 
mit Lastkraftwagen wirtschaftIich gestaltet werden kann, bleibt abzuwarten. 
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In den preuBischen Staatsforsten war das Verhiiltnis der Durchschnitts
preise zwischen dem Regierungsbezirke mit den jeweiligen niedrigsten und 
hochsten Preisen folgendes: 

1855 
1860 
1870 
1875 
1880 
1890 
1895 
1900 
1905 
1910 
1911 
1912 

Niedrigster Hochster 
Holzpreis pro FestIneter 

M. M. 
2,37 10,73 
2,08 12,36 
2,80 10,61 
4,11 13,53 
3,77 11,34 
4,70 10,44 
4,36 9,86 
7,24 12,60 
5,95 12,25 
5,50 12,72 
7,07 13,83 
7,67 14,17 -

Verhaltnis 

100:453 
100:594 
100:379 
100:329 
100:301 
100:222 
100:226 
100:174 
100:206 
100:231 
100:195 
100:185 

Dagegen war das Verhaltnis zwischen dem niedersten und hochsten Durch-
schnittspreis fur Roggen l ) an den preuBischen Fruchtmarkten: 

1856 .. 100:134 1900 100:110 
1881 ... 100:136 1905 ... 100:110 
1891/92 . 100: 116 1912 . . . 100: 109 

1m einzelnen ergeben sich fur die preuBischen Staatsforste folgende 
Verhaltnisse: 

Jahr I Niedri~ster I Hoch~ter I PreIS PreIS 
I 

Verhiiltnis VerhiHtnis I Niedrigster I Hochster I 
Preis I Preis 

1. Nutzholz pro Festmeter. 

Eichenn u tzholz Nadelnutzholz 
(Bis 1900 einschl. Stamme von tiber 0,5-1,0 fm, 
von da ab Nutzholz IV. KJ.=30-39cm Durchm.) von tiber 0,5 mit 1,0 fm Inhalt. 

1837 5,18 17,47 100: 337 3,23 11,00 100: 341 
·1867 8,41 25,88 100: 308 5,82 17,47 100: 300 
1881 13,06 33,80 100: 258 7,50 16,76 100: 233 
1891 11,26 31,84 100: 283 7,10 14,70 100: 207 
1900 13,50 33,59 100: 248 10,97 18,06 100: 165 
1910 16,26 41,48 100: 255 11,03 19,73 100: 179 
1911 18,42 41,95 100: 228 11,87 20,29 100: 171 
1912 19,44 32,03 100: 165 11,75 21,62 100: 184 

2. Brennholz pro Raummeter. 

Buchcns chei te N adelholzschei te 

1837 1,23 4,79 100: 390 0,93 3,08 100: 331 
1867 2,22 7,85 100: 354 1,77 5,12 100: 289 
1881 3,10 8,50 100: 274 2,50 6,00 100: 240 
1891 2,64 7,35 100: 279 2,03 6,08 100: 300 
1900 2,80 6,91 100: 247 1,98 6,28 100: 317 
1910 2) 3,26 7,48 100: 229 2,95 5,54 100: 188 
1911 3,22 7,49 100: 233 3,09 5,62 100: 187 
1912 2,68 7,33 100: 274 3,35 6,72 100: 200 

1) Die Ziffern fur 1881 und 1881-92 nach Donner II, 19, 17, ffir die folgenden Jahre 
nach den Durchschnittspreisen von Berlin, Breslau, Danzig, Konigsberg, Frankfurt a. M. 
in V. z. St. d. D. R. - 2) Ab 1910 Kiefernscheite. 
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Die Jahresdurchschnittspreise waren: 

a) fiir Roggen an den deutschen Fruchtmarkten: 

1900 1905 1910 1912 1900 1905 1910 1912 
Mark je Tonne Verhiiltniszahlen 

Norddeutschland . . . . 139 
Siiddeutschland. . . . . 153 

143 147 179 
200 

100 100 100 100 
152 160 110 106 109 112 

b) fiir Holz (Gesamtmasse) in den Staatsforsten von: 
1900 1905 1910 1912 1900 1905 1910 1912 

Mark je Festmeter Verhiiltniszahlen 
PreuBen 9,4 9,8 8,6 10,9 100 100 100 100 
Bayern 10,0 12,4 13,5 14,3 107 127 157 131 
Baden. 12,5 13,0 13,2 13,3 133 133 154 122 
ElsaB-Lothringen 12,0 12,2 12,0 12,1 128 125 140 HI 

In den bayerischen Staatsforsten verhielten sich die niedersten und 
hochsten Preise nach Regierungsbezirken um das Jahr 1860 beim Buchenscheit
holz wie 100: 1860, beim Fohrenscheitholz wie 100: 1500, Fichtenscheitholz 
100: 1250, N adelnutzholz 100: 4800 und wenn man die besonderen Preise der 
Kiefern im Bamberger Hauptsmoor mit heranzieht, wie 100: 12000 1). 

Nach den Durchschnittspreisen von 1799-1820 war das Verhiiltnis 2) in Bayern beim 
Brennholz 100 : 1600, bei Weizen 100 : 200, Roggen 100 : 170, Gerste 100 : 180. 

c. Die Intensitat der Wirtscbaft. 

Eine Wirtschaft ist intensiv, wenn viele, wertvolle und sehr ergiebige Pro
duktionsmittel zur Anwendung kommen (kapitalintensiv, arbeitsintensiv), 
extensiv, wenn das Umgekehrte der Fall ist (kapitalextensiv, arbeitsextensiv). 

Beim landwirtschaftlichen Betrieb kann die Leistungsfahigkeit bestimmter 
Bodenklassen durch vermehrten Kapital- und Arbeitsaufwand wesentlich er
hoht werden. Es sind aber nicht aIle Booen, deren Produktivitat sich durch 
solche intensivere Bestellung steigern laBt, sondern nur die an sich fruchtbareren. 
In demselben MaBe, als eine Bodenklasse auf intensivere Bestellung. mehr 
reagiert als die andere, wird die Bodenrente der ersteren gehoben. Die Steigerung 
des Ertrages hat aber bald ihre Grenzen, indem sie nicht proportional der Ver
mehrung des Kapital- und Arbeitsaufwandes erfolgt, sondern in einem hinter 
dem Grade dieses Aufwandes zuriickbleibenden MaBe. Daher spricht man von 
einem Gesetz des abnehmenden Bodenertrages. Erhalt man bei Auf
wendung eines Kapital- und Arbeitsaufwandes von 60· M. einen Rohertrag 
von 100 M., so verbleiben 40 M. als Reinertrag. Steigert man nun den Aufwand 
auf das Doppelte, namlich j1uf 120 M., dann steigt nicht auch der Rohertrag 
auf das Doppelte seines bisherigen Betrages, sondern vielleicht nur auf 170 M. 
Der Reinertrag ist also nur von 40 auf 170-120 = 50 M. gestiegen und nicht 
auch auf das Doppelte. Ware der Rohertrag nur auf 160 gestiegen, dann hatte 
der Besitzer von der intensiveren Bestellung keinen Nutzen mehr, und ware 
er nur auf 150 gestiegen, sogar einen Verlust. Mit der Steigerung des Rohertrages 
ist es natiirlich nicht getan, sondern das Ziel der Wirtschaft ist auf die Erreichung 
eines groBeren Reinertrages gerichtet. 

Der Erfolg derintensiveren Wirtschaft ist aber auch eine Funktion der 
Absatzlage bzw. der Preise der Bodenprodukte. Je hoher die Preise am Er
zeugungsort sind, um so begriindeter wird die Wahrscheinlichkeit, daB die 

1) Forstverwaltung 1861, 473. 
2) Rudhart, trber den Zustand des Konigreichs Bayern 1825, I, 113. 
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groBere Intensitat auch zu hOheren Reinertragen fiihrt. Beim landwirtschaft
lichen Boden besteht der intensivere Betrieb in ergiebigerer Diingung, griind
licherer und ofterer Bearbeitung des Bodens und in den sog. Meliorationen 
(Drainagen, Nivellierungen,· Bewasserungen usw.). Dadurch wird es auch 
moglich, hoherwertige Produkte zu erzeugen (Tabak, Zuckerriiben z. B.) und 
innerhalb der Vegetationsperiode mehr Ernten zu erzielen (Fruchtwechsel
wirtschaft, freie Wirtschaft). 

In der Forstwirtschaft bewegen sich die Moglichkeiten dieser Art zeitlich 
und raumlich in engen Grenzen und ihre Wirkungen kommen auch nicht so 
unmittelbar zum Ausdruck wie in der Landwirtschaft. Wenn man von dem 
Betrieb der Saat- und Pflanzgarten absieht, so konnen als Falle, in welchen 
das Gesetz der Intensitat Anwendung findet, angefiihrt werden: 

1. Die kiinstliche Wiederkultur der abgeholzten Flachen mit starkeren 
Pflanzen (sog. verschulten), die griindliche Bearbeitung des Bodens zu diesem 
Zwecke, die Beigabe von guter oder gediingter Erde. Diese MaBnahmen sind 
relativ kostspielig, bewirken aber in der Regel, daB innerhalb kurzer Zeitder 
junge Bestand in Wuchs und SchluB kommt und durch seinen Zuwachs die 
Mehrkosten wieder· ausgleicht. Aber auch hier zeigt sich das gleiche Gesetz 
wie in der Landwirtschaft: auf fruchtbaren BOden ist der Erfolg dieser Kultur
methode ein viel nachhaltigerer und ausgiebigerer wie auf schlechten Boden. 

2. Der Unterbau von Kiefernbestanden mit Buchen bedeutet intensivere 
Wirtschaft. Der groBere Reinertrag ergibt sich durch gesteigerten Zuwachs 
der Kie£ern. Dieser erfolgt aber nur auf besseren Kiefernboden, auf schlechteren 
wirkt der Unterbau nicht mehr. 

3. Ahnlich liegen die Verhaltnisse gegeniiber dem zweihiebigen Hochwald 
und dem Oberhaltbetrieb. Diese groBere Kapitalintensitat rentiert nur auf 
den besseren Boden, auf den schlechteren dagegen nicht. 

4. Die Anlage von FahrstraBen, Waldeisenbahnen 1) und sonstigen Trans
portanstalten wirkt erhohend auf die Waldpreise des Holzes. Je groBer das 
Waldgebiet ist, welches dadurch erschlossen wird, und je groBer und wertvoller 
die Holzmassen sind, die dadurch transportfahig gemacht werden konnen, 
je hoher die Holzpreise in der betreffenden Gegend an sich sind, um so mehr 
wird die Bodenrente durch diesen Kapitalaufwand gesteigert werden. . 

Die kiinstliche Diingung des Waldes, auch alterer Bestande (Phosphorsaure-, 
Kali-, Kalk-, Salpeterdiingung) scheint sich nicht zu bewahren 2). 

Der intensivere Betrieb in der Landwirtschaft ist insofern immer aktiver 
Natur, als die erhohten Aufwendungen an Kapital und Arbeit in direkter Form 
gemacht werden. Die Forstwirtschaft kann ihren Betrieb auch dadurch kapital
intensiver gestalten, daB sie die Ernte der Holzbestande iiber das absolut not
wendige Abtriebsalter noch hinausschiebt. Je hOher die Umtriebszeiten sind, 
um so kapitalintensiver wird die Wirtschaft, weil der stockende Holzvorrat 
mit der Zunahme der Umtriebszeit groBer wird. Da aber <ler Zuwachs der Be
stande in den hoheren Altern sinkt, ist aus diesen und anderen Griinden diese 
Form der Intensitat in der Regel nicht zugleich auch rentabel. 

Und noch eine weitere Eigentiimlichkeit nat die Forstwirtschaft. Hohe 
Preise der landwirtschaftlichen Produkte ermoglichen eine intensivere Bewirt
schaftung und den Bezug einer hoheren· Bodenrente. In der Forstwirtschaft 
steigt die Bodenrente ebenfalls mit den Holzpreisen, aber auBerdem wird der 
Waldbesitzer auch direkt reicher an Kapital, seine Wirtschaft wird kapitalinten
siver, weil mit dem Steigen der Holzpreise auch sofort der Wert des Holzvor
rates steigt. 

1) Vgl. Pilz, Die Waldbahnen in ElsaB.Lothringen. Z. f. F. u. J. 1900,319. - 2) Vgl. 
Bericht tiber 2. Hauptvers. d. Deutsch. Forstvereins zu Regensburg 1901. Berlin 1902, 87ff. 
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D. Die erhOhte Nachfrage nach Holz infoIge Zunahme der Bevolkerung. 

Die. absolute Hohe der Bodenrente wird unter sonst gleichen Umstanden 
bestimmt durch den Preis der Bodenprodukte. Dieser letztere ist eine Funktion 
der Nachfrage oder des Bedarfes. Das Steigen der Produktenpreise hat nicht 
nur zur Folge, daB die bereits angebauten landwirtschaftlichen Grundstiicke einen 
hoherenReinertrag abwerfen, sondern daB auch Boden, die bisher vermoge 
ihrer Fruchtbarkeit und Lage nicht bebauungswiirdig waren, nun in Kultur 
genommen werden konnen, well eben durch die erhohten Produktenpreise 
die Kosten der Bestellung und des Transportes der Friichte zum Markte wieder 
eingebracht werden I}. 

In der Forstwirtschaft vollzieht sich bei steigenden Holzpreisen ein paralleler 
Vorgang. Zunachst spornen hohe Holzpreise zu Neuaufforstungen an. Dann 
aber werden entlegene Waldgebiete, deren Holz bisher wegen der hohen Trans
portkosten nicht auf den groBen Markt gebracht werden konnte, durch Ver
kehrswege aller Art aufgeschlossen und erwerbsfahig gemacht. Der Waldboden 
wird nunmehr rentenfahig und kann nach den Gesetzen der WirtschaftIichkeit 
ausgenutzt werden. 

Auf dieser Tatsache beruht der Aufschwung der Forstwirtschaft seit den 
60er Jahren des 19. Jahrhunde1,'ts und speziell das Steigen der Reineinnahmen 
der Staatsforste, die ZUlli groBen Teil abseits der groBen Industrieorte in groBen 
Komplexen und darum in diinn bevOlkerten Gegenden liegen. Ware die Be
volkerungsziffer in Deutschland nicht gestiegen und hatte die Industrie nicht 
eine gewaltige Entwickelung gehabt, dann ware eine Nachfrage nach den auf
gestapelten Holzvorraten schon deswegen nicht entstanden, weil der Bau von 
Eisenbahnen auf die HauptIinien beschrankt geblieben ware. Das Steigen 
der Holzpreise machte aber auch die Anlage von Eisenbahnen in entfernten 
Waldgegenden moglich, wie denn die Rentabilitat solcher Bahnlinien haupt
Iich auf dem Holztransport beruht. Inwieweit hier auch die Zollpolitik und die 
EisenbahntarifpoIitik mit eingreift, wird in den betreffenden Abschnitten 
zu erortern sein. 

Auf dem Steigen der Holzpreise infolge vermehrten Bedarfes seitens der 
Industrielander fuBt auch die Beantwortung der oft aufgeworfenen Frage, 
ob es moglich sein wird, Europa auch in Zukunft mit Holz zu versorgen. In 
demselben Verhaltnis als die Holzpreise steigen, konnen die umfangreichen 
Waldgebiete RuBlands und des ostlichen Europa wie nicht minder die des 
westIichen Amerika in den Weltholzhandel eingeschlossen werden, so daB eine 
Holznot mindestens auf viele Generationen hinaus nicht zu befiirchten ist 
(s. Holzhandel). 

Und endlich beruht auf der gesteigerten Nachfrage infolge zunehmender. 
Bevolkerung die stetige Steigerung der Bodenwerte. 

3. Absoluter und relativer Waldboden 2). 

Je nach der Benutzungsfahigkeit des Bodens werden gewohnlich folgende 
Unterschiede gemacht: 

Absoluter (unbedingter) Waldboden ist solcher Boden, welcher wegen 
seiner geringen Fruchtbarkeit, bedingt durch chemische, physikalische oder 

1) "Ober das Steigen der Grundrente yom 9.-12. Jahrhundert infolge Zuwachses der 
Bevolkerung siehe Lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben I, 1509. 

2) Den Unterschied zwischen absolutem und relativem Waldboden macht begrifflich 
schon H. v. Carlowitz, Sylvicultura oeconomica 1713, S. 100; ferner Hundeshagen, 
Enzyklopiidie 1821, § 767. Nach Hundeshagen ist unbedingter Waldboden i. e. S. 
jeder fur die Feldkultur untaugliche Boden, i. w. S. jedes ffir die Gesundheitserhaltung 
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klimatische Verhiiltnisse, oder wegen seiner ungiinstigen Oberflachenform 
oder geographischen Lage oder wegen seiner steilen Abdachung nur zur forst
lichen Benutzung geeigriet ist. Konkurrierend kann hochstens noch die Weide
wirtschaft auftreten. Die Erzielung einer Bodenrente ist keine wesentliche 
Voraussetzung fur den Begriff des absoluten Waldbodens. 

Relativer (bedingter) Wald boden ist sotcher Boden, der mit Erfolg 
sowohl forstlich wie landwirtschaftlich benutzt werden kann. Ob die eine oder 
andere Benutzungsart die hohere Bodenrente gewahrt, kann nur von Fall zu 
Fall festgestellt werden. Doch wird implicite unterstellt, daB die forstliche 
Rente der landwirtschaftlichen nicht sehr betrachtlich nachsteht. 

Diese ublich gewordene Unterscheidung zwischen absolutem und relativem 
Waldboden ist, soweit sie die Fruchtbarkeit des Bodens zur Unterlage hat, 
durch die technischen Fortschritte der Landwirtschaft stark erschuttert worden. 
FUr den landwirtschaftlichen Betrieb gilt heute der Satz, daB jeder Boden durch 
kunstliche Diingung und zweckentsprechende Bearbeitung (Melioration) ertrag
fahig gemacht werden kann. Die natiirliche Unfruchtbarkeit des Bodens 
bildet daher kein unbedingtes Merkmal mehr fur dessen ZugehOrigkeit zum 
absoluten Waldboden. 

Wenn Waldungen dauernd die Eigenschaft von S.chutzwaldungen haben, stocken 
sie unabhangig von Fruchtbarkeit und Lage insofern. auf absolutem Waldboden, als der 
Boden einer anderen Kultur nicht zugefiihrt werden kann. 

Nach der "Forstverwaltung Bayerns 1861" (S. 45) stocken von allen Waldungen 
Bayerns drei Viertel auf absolutem Waldboden. 

Von jier Gesamtwaldflache Ungarns 1) sind 5,3% Schutzwiilder, 1,20/ 0 stocken auf 
Flugsand, 75,20/ 0 auf sonstigem absoluten Waldboden, zusammen also 81,7 0/ 0 ; auf rela
tivem Waldboden stocken 18,30(0. 

4. Dell Bodenwel't. 
Der Boden ist ein Produktionsfaktor, dessen GroBe nicht beliebig vermehrt 

werden kann. Die Nutzung, welche er seinem Bj:lsitzer abwirft, ist der "Ober
schuB des Ertrages uber die aufgewendeten Kosten - der Reinertrag, die Grund
oder Bodenrente. Dieselbe ist nicht eine im voraus bestimmbare GroBe, sondern 
ergibt sich erst als Folge der Bewirtschaftung. Daher bestimmt sich der 
Preis des Bodens nicht nach seinen Produktionskosten, sondern 
nach seiner Ertragsfahigkeit. Den MaBstab fur dieselbe bildet der Rein
ertrag des Bodens. Kapitalisiert man diesen, so erhalt man den Bodenertrags
wert. In der Landwirtschaft ist nicht der Reinertrag eines einzelnen Jahres 
maBgebend, sondern der durchschnittliche Reinertrag mehrererJahre und 
der Fruchtarten, welche abwechselnd innerhalb der Umlaufszeit auf dem Boden 
gebaut werden und aus technischen Grunden gebaut werden mussen. In der 
Forstwirtschaft fallt der jahrliche Wechsel der Holz- und Betriebsart weg. 
Dieselbe ist ein gegebener Faktor, der die Hohe des Reinertrages mindestens 
auf die Dauer der Umtriebszeit hin. bestimmt. 1st der Holzbestand einmal b'e
griindet, dann ist dem Waldbesitzer auBer den auf die Pflege desselben gerichteten 
technischen MaBnahmen (Durchforstung) jede Moglichkeit genommen, auf den 

der Lander notwendige Waldstiick; bedingter Wald boden ist jede zur Feldkultur fahige 
und fiir gewisse Zeiten und Verhaltnisse zu unseren Bediirfnissen noch notwendige Wald
flache. - Pfeil (Grundsatze der Forstwirtschaft usw., 1822, I, 243) spricht von einem 
na tiirlichen Holz boden, d. i. solcher, welcher entweder iiberhaupt bloB zur Holz
erzeugung geeignet ist, indem keine anderen Gewachse auf ihm gedeihen, oder auch 
durch die Benutzung zur Holzerzeugung den hochsten Ertrag gewiihrt. Thm steht der 
natiirliche Getreideboden gegeniiber. Die Ausdriicke bedingter und unbedingter Wald
boden gebraucht Pfeil in Beziehung auf die zur Befriedigung des Holzbedarfes noch 
notwendige Waldflache. 

1) Bedo I, 29. 
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Bodenreinerttag einzuwirken. Und der Regel nach wird er den einmal vor
handenen Bestand weiterwachsen lassen, auch wenn dessen Begriindung mit 
der gewahlten Holzart oder Bestandsform sich als verfehlt erwiesen hat. Die 
Forstwirtschaft ist in dieser Richtung auBerst schwerfallig gegenliber der von 
Jahr zu Jahr beweglichen Landwirtschaft. Jede Holz- und Betriebsarl und 
innerhalb dieserjede Umtriebszeit bringt einen anderen Bodenreinertrag hervor, 
folglich entspricht, theoretisch wenigstens, jedem dieser gegebenen Verhlilt
nisse ein anderer Bodenertragswert. Welcher ist nun der maBgebende 1 Der
jenige Bodenwert, der sich auf den Reinertrag aufbaut, welchen die auf dem 
bestimmten Boden forsttechnisch mogliche, wenn auch zur Zeit nicht vorhandene 
rentabelste Holz- und Betriebsart bei Einhaltung der glinstigsten Umtriebs-
zeit abwirft bzw. abwerfen konnte. . 

Der Bodenertragswert bildet den Minimalpreis des Bodens zunachst inner
halb seiner bisherigen Benutzungsart. 1st ein Boden fur mehrere verschiedene 
Verwendungsweisen geeignet, dann bildet der hochstmogliche Bodenertragswert 
den Minimalpreis. 

Fur den absoluten Waldboden kommt als bodenwirtschaftlicher Wert 
nur der forstliche Bodenertragswert in Betracht und auch fur den relativen 
Waldboden ist der forstliche Ertragswert so lange ausschlaggebend, als die 
Forstwirtschaft tatsachlich auf ihm betrieben und an eine Aufgabe derselben 
zugunsten der Landwirlschaft oder anderweitiger Verwendung ernstlich nicht 
gedacht werden kann. . 

Wenn der Kaufer den Boden zu dem Preise des Ertragswertes erwirbt, 
dann verzinst sich das erlegte Kapital zu dem der Kapitalisierung des Rein
ertrages zugrunde gelegten ZinsfuB, 'solange die fur die FeststeIlung des Rein
ertrages maBgebenden Voraussetzungen (Holzpreise usw.) die gleichen bleiben. 
Der Ertragswert bildet in diesem FaIle zugleich den Verkaufswert. 

Der Verkaufswert .oder Verkehrswert eines Bodens deckt sich aber 
nicht immer mit dem Ertragswert. Dieser letztere bildet eben nur die untere 
Grenze des Preises. Beim landwirtschaftlichen Boden kann es sogar als Regel 
gelten, daB der Verkaufswert hoher ist als der Ertragswert. 

Die Griinde, daB der landwirtschaftliche Boden zu einem uber seinen Ertrags
wert hinausgehenden Preis gekauft wird, sind mannigfacher Art: 

a) Es ist ein von Generation zu Generation sich forterbender Fehler vieler 
Land- und Forstwirte, daB sie nicht richtig rechnen konnen und wollen. Einige 
gute Ernte- und Preisjahre rufen einen ungezugelten Optimismus hervor, der 
in wirtschaftlichen"Hochmut ausartet und beim An- und Verkauf von Grund
stucken jede objektive Erwagung ausschaltet. Gehen die Konjunkturen zuriick, 
dann ruft man nach Staatshilfe, ubermaBigen Schutzzollen usw. 

b) Besonders hoch werden die kleinen, parzellierten landwirtschaftlichen 
Grundstucke von kleinen Leuten angekauft, weil fur diese der Kauf nicht den 
Zweck einer rentierenden Kapitalsanlage hat, sondern der Schaffung von 
Arbeitsgelegenheit. Indem der kleine Bauer, TaglOhner, Handwerker die Ver
wendung seiner eigenen Arbeitskraft und namentlich die seiner Familienange
horigen nicht entsprechend bewertet, bringt ihm das Grundstuck selbst bei 
hoherem Ankaufspreis immerhin noch so viel ein, daB er darin einen Teil seines 
Lebensunterhaltes findet. Tatsachlich lehnt sich in diesen Fallen der Kaufs
preis mehr dem kapitalisierten Rohertrag als dem kapitalisierten Rtlinertrag 
an. Der TaglOhner und Handwerker sucht mit solchem Grundbesitz .auch nur 
sein Arbeitseinkommen aus fremden Diensten oder aus seinem Gewerbe zu 
erganzen, die sonst brachliegende Arbeitskraft seiner Angehorigen auszunutzen 
und eine fundierle Einkommensquelle sich zu schaffen. Erhalt er dazu noch 
eine Allmendnutzung, dann ist sein Nahrungsstand auf eine sichere Basis ge'tellt. 

Endres, ForRtvolitik. 2. Auf!. 4 
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Je dichter die Bevolkerung und je ausgedehnter der GroBgrundbesitz in 
der betreffenden Gegend ist, urn so hoher stellt sich dieser "Oberpreis. 

c) In dem hoheren Verkaufswert des Bodens wird auch die Sicherheit 
einer Kapitalanlage gerade in del' Bodenwirtschaft mitbezahlt. Zugunsten dieses 
Momentes verzichtet der Kaufer lieber auf eine hohere Verzinsung seines Anlage
kapitals. 

d) Ein weiterer Bestimmungsgrund ist die Hoffnung auf das Steigen del' 
Bodenrente infolge des Steigens del' Produktenpreise mit zunehmender Be
volkerung. 

e) Endlich sind auch Griinde sozialer Natur ausschlaggebend. Kapital
kraftigfl Leute kaufen oft in einer Gegend alle Griinde, die iiberhaupt verkauf
lich sind, urn jeden Preis zusammen, urn als Gutsherrn auftreten zu konnen 
und aller mit diesel' Eigenschaft verbundenen sozialen und politischen Vorteile 
teilhaftig zu werden. 

In del' Forstwirtschaft kommt del' Unterschied zwischen dem Verkaufswert 
und dem Ertragswert des Bodens weniger scharf zum Ausdruck wie in del' 
Landwirtschaft. Zunachst ist dies auf den Umstand zuriickzufiihren, daB 
Verkaufe von Waldboden, unbestockt und bestockt, viel seltener sind als 
Verkaufe von landwirtschaftIichen Griinden. Es gibt viele groBe Gebiete, in 
denen namhafte Besitzveranderungen an Waldeigentum iiberhaupt seit vielen 
Jahrzehnten nicht zu verzeichnen sind. Dies findet seine Erklarung zunachst 
in dem Umstand, daB bisher mindestens 65% del' deutschen Waldungen in 
festen Handen (Staat, Krone, Gemeinden, Korperschaften, Genossenschaften, 
Fideikommisse, GroBgrundbesitz) waren. 

Weiter kommt in Betracht, daB del' kleine Mann, del' kleine Bauer sowohl 
wie del' TaglOhner undHandwerker, als Kaufer von Waldungen vollstandig 
ausscheidet. Dazu fehlt ihm das notige Kapital und VOl' allem bietet ihm die 
Waldwirtschaft keine ausgiebige Arbeitsgelegenheit. WeI' Wald besitzen kann, 
ziihlt immer schon zu del' wohlhabenderen Bevolkerungsklasse. Innerhalb 
diesel' finden Besitzverschiebungen an Wald iiberwiegend bei Erbauseinander
setzungen statt. 

Da del' wertvollste Teil des Waldes del' Holzvorrat ist - man kann ihn 
fiir groBere auf den Nachhaltsbetrieb eingerichtete Waldungen zu vier Fiinftel 
des Waldwertes annehmen -, tritt bei Verkaufen del' Bodenwert iiberhaupt 
in den Hintergrund, J a, die FaIle waren bisher nicht selten, daB beim Vorhanden
sein wertvollerer Holzvorrate auf die besondere Veranschlagung des Boden
wertes verzichtet wurde. Auch bei Waldwertrechnungen, die fachlich aus
gebildete Forstwirte vornehmen, werden oft Fehler so ungeheuerlicher Art 
begangen, daB diesen gegeniiber del' Betrag des richtigen Bodenwertes gar 
nicht mehr in die Wagschale flilIt. 

Jeder Waldboden verliert am Verkaufswert, wenn er unbestockt verkauft 
wird. Denn del' Kaufer rechnet zunachst mit del' Tatsache, daB ihm aus del' 
Wiederkultur des Bodens noch Kosten erwachsen und diese sowohl wie die 
Rente des Bodenwertes ihm personlich in Einkommensform nicht wieder er
setzt werden. Diese Erwagungen sind auch nach dem Grundsatz, primum 
est vivere, nicht ganz unbegriindet, wenn auch okonomisch unrichtig gedacht. 

Da Waldverkaufe in groBem MaBstabe sehr selten vorkommen, fehlen 
fiir die Bestimmung des Bodenverkaufswertes meistens jegliche Anhaltspunkte. 
Dazu kommt, daB gerade bci umfangreichen Besitzveranderungen am Wald
eigentum del' Affektionswert eine bedeutende Rolle spielt, urn so mehr, als del' 
Waldkaufer eigentlich immer eine zalllungsfahige Person, sei es physische 
odeI' juristische, ist und sein mnB. 
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Eine objektive Bewertung des Waldbodens ist daher in den meisten FaIle] 
llur auf Grund des nachgewiesenen Ertragsvermogens moglich, d. h. der Ertrags 
wert blldet ofter wie in der Landwirtschaft die Grundlage des Verkaufspreises 
Jedenfalls trifft die gegenuber dem landwirtschaftlichen Boden geltende Regel 
daB der Verkaufswert uber dem Ertragswert steht, in der Forstwirtschaft nich 
zu. 1m Gegentell stehen die Verkaufswerte, wenn im Einzelfall nicht Griind, 
subjektiver Natur mitbestimmend sind, meistens unter dem Ertragswert 
und ganz besonders beim absoluten Waldboden. 

Aus den vorausgehenden Erorterungen uber die Bodenrente folgt schon 
daB die forstlichen Bodenwerte viel niedriger stehen als die landwirtschaft 
lichen. Bodenwerte uber 1000 1\'I. pro Hektar waren vor dem Krieg etwas seh: 
Seltenes. Dieselben ergaben sich nur fur Fichtenboden bester Bonitat Ull( 

giinstigster Absll,tzlage und fiir AuenbOden unter ausnahmsweisen Verhalt 
nissen. Als mittlere Bodenwerte waren 300-600 M. pro Hektar anzunehmen 

Die Umwertung aller Werte durch den und nach dem Krieg hatte ein« 
gewaltige Steigerung der Holzpreise zur Folge und damit auch der Waldboden 
werte. Auf welchem Niveau die Preislage stehen bleiben wird, hangt von del 
Entwicklung der Valuta abo 

In den elf Forstbezirken, in welche die sachsischen Staatsforste eingeteilt sind, be 
wegten sich 1894 die Bodenertragswerte bei einem KapitalisierungszinsfuB von 3% zwischeI 
169 und 486 M.1). . 

In der sog. Kassu bei in den Regierungsbezirken Danzig und Koslin war abgeholztel 
Waldboden um 42 M. verkauflich 2). Der preuBische Staat kaufte von 1867 -81 38 329 ha 
1884-87 25000 ha Wald; der Preis ffir den Hektar Waldboden betrug durchschnittlicl 
bzw. 140 und 218 M.3). - In Hannover wurden anfangs der 1890er' Jahre bezahlt fiil 
1 ha Waldboden 273 und 130M., Heideland SO-l60 M., geringesAckerland 1200-1600 M. 4) 
Die neue westpreuBische Landschaft setzte noch 1914 den Wert des Waldbodens nacl 
4 Klassen auf 200, 100,50 und 25 M. fest, die ostpreuBische auf 500,350,200 und 80 M 

In Ober- und Niederbayern konnte man noch um 1900 abgeholzte WaldbOden urn 
90 -150 M. pro Hektar kaufen. 

Die bisherige Uberlegenheit der Landwirtschaft tiber die Forstwirtschaft weisen auch 
die Grundsteuereinschatzungen nacho 

1m Konigreich PreuBen betragt der Grundsteuerreinertrag ffir das Hektar Wald 
1,83 bis 12,50 M., im Mittel 4,95 M., ftir das Hektar Ackerland 8,10 bis 39,61 M., im Mittel 
18,25 M. 

In Wiirttemberg ') trafen nach dem Grundsteuerkataster vom 1. April 1887 auf 1 ha 
grundsteuerkapltal ffir samtliche Grundstticke des Landes: bei Waldungen 25,69 M., 
Acker und Wechselfelder 6i,13, Wiesen 69,52, Weinberge 147,43, Garten und Lii,nder 111,62, 
Baumgtiter 109,01, Hopfengarten 130,60, Weiden 7,44, Torffe1der 35,14, Haus-, Arbeits
platze, Steinbrtiche 56,07, Betriebsflache del' Eisenbahnen, Htittenwerke und Salinen 87,93. 

II. Kapital. 
Die in der Forstwirtschaft angelegten Kapitalien sind der Holzvorrat, die 

Kommunikations- und Transportmittel (Wegeanlagen, FlOBerei- und Trift
anstalten), sowie die Gebaude (Dienstwohnungen llsw.). Die Werkzeuge, 
Gerate, Instrumente und Maschinen stellen einen geringen Kapitalwert· dar. 
Die Ausgaben fur Verwaltung und Betrieb (Besoldungen, ArbeiterlOhne, Kultur
kosten, Steuem usw.), welche in der Waldwertrechnung oft in Kapitalform 
erscheinen, sind laufende RechnungsgroBen, die aus dem Rohertrag bestritten 
werden. 

Weitaus das wichtigste Kapital ist der Holzvorrat, der, well in seinen 
einzelnen Tellen noch werdendes Produkt, zu den umlaufenden, aber lange 

1) Tharandter forsti. Jahrb. 1894, 154. - 2) Donner, 3. Auf I. I, 14;6. _3) Donner, 
2. Auf!. 1883, I, 123. - 4) Z. f. F. u. J. 1895, 5. Heft. - 5) Schanz, Finanzarchiv 
1895, 691. 

4* 
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Zeit in del' Wirtschaft gebundenen Kapitalien zu rechnen ist. In einem Wald, 
del' im jahrlichen Betriebe bewirtschaftet wird, betragt del' Wert des Holzvor
rates drei Viertel bis sieben Achtel, im Mittel vier Fiinftel des gesamten Wald
wertes. Durch das Vorhandensein des Holzvorrates ist die Forstwirtschaft 
sehr kapitalintensiv und ungleich kapitalintensiver wie die Landwirtschaft. 

Die GroBe des zum jahrlichen Betriebe notwendigen Holzvorrates ist auf 
del' gegebencn Flache einmal bedingt durch die Holz- und Betriebsart und dann 
innerhalb diesel' gegebenen Verhaltnisse durch die Umtriebszeit. Je hoher 
dieselbe ist, um so groBer muB auch del' Holzvorrat sein. Die Kapitalintensitat 
wachst. also mit del' Umtriebszeit. Die kapitalextensivste Form ist del' Nieder
wald. 

Bayel'n. Rudhart 1 ) berechnete 1825 den Wert aller bayerischen Waldungen nach 
dem Steuermittelwert yom Jahre 1819120 (60 Gulden pro Tagwerk Wald) auf 657 Mill. Mark 
d. s. pro Hektar 300 Mark. . 

In der "Forstverwaltung Bayerns 1861" wird bei einem ZinsfuB von 3% der Wert be
rechnet: fiir die Staatswaldungen auf 231, fiir die iibrigen Waldungen auf 588, fiir alle Wal
dungen auf 819 Mill. Mark, d. s. pro Hektar 318 Mark. 

In dem Statistischen Jahrbuch fiir Bayern 2) wird der Wert del' Gemeindewaldungen 
fiir 1901 auf 175 Mill. Mark angegeben, d. s. pro Hektar 568 Mark. 

Fiir angekaufte Waldungen wurden yom Staate bezahlt pro Hektar 3): 1844/61 335 M., 
1862/67 449, 1868/73 272, 1874/79 377, 1880/85390, 1886/91 442 Mark. 

Fiir die Staatswaldungen Sachsens wurden 1894 in den elf Forstbezirken'Waldwerte 
von 1152 bis 2329 Mark festgestelIt 4). 

In Baden betragt naeh den im Jahre 1904 beendeten neuen Steuereinschatzungen 
der Steuerwert samtlicher Waldungen 563 Mill. Mark, d. s. pro Hektar 991 M. Hiervon treffen 
auf das Domanenarar und die Zivilliste 105 Mill. Mark, d. s. pro Hektar 1006 M., auf die 
iibrigen Waldungen 458 :Mill. Mark, d. s. pro Hektar 990 M. 

In Hessen 5) wurde von del' obersten Forstbehorde fiir Steuerzwecke der Vermiigens
wert aller Waldungen 1895 ermittelt. Die Domanialwaldungen gaben 1889/90-1893/94 
brutto 44,40 M. pro Hektar, netto 22,79 M.; bei p = 3% gibt dies pro Hektar 760 M. und fiir 
218 273 ha Domanen-, Staats-, Gemeinde- und Stiftungswaldungen und Privatwaldungen 
1. Kl.im ganzen 165,9 Mill. Mark; hierzu fiir Privatwaldungen 2. Kl. pro Hektar die Halfte 
= 380 M., gibt fiir 26 492 ha 10,1 Mill. Mark, im ganzen mithin 176 Mill. Mark. 

Die Regierung Frankreichs schatzte den Wert del' Staatswaldungen 1879 auf 1226 Mill. 
Franks, d. s. 900 M. pro Hektar, 1891 auf 1264 Mill. Franks, d. s. 950 M. pro Hektar. 

Del' Wert aller Waldungen Norwegens wurde 1899 zu 712 Mill. Kronen angegeben, 
d. s. je Hektar 105 Kronen = 118 Goldmark. 

In Belgien wurden fiir den Verkauf von Staatswaldungen 1814/30 fiir 37 756 ha 594 M. 
je Hektar erliist, 1830/80 fiir 15 849 ha 1297 M. je Hektar. 

III. Arbeit. 

1. Intensitat und Art del' Arbeit 6). 

Die Forstwirtschaft ist arbeitsextensiv. Dies gilt sowohl fUr die Verwaltung 
wie fUr die Lohnarbeit. Ein technisch gebildeter Beamter kann mit wenigem 
Unterpersonal einen Waldkomplex bis zu 3000 Hektar, bei extensiver und 

1) ·Uber den Zustanddes Kiinigreichs Bayern. 1825. - 2) Jahrgang 1903, 217. -
3) Statist. Jahrb. 1894. - 4) Tharandterforstl. Jahrb. 1894,154. - 5) Schanz, Finanz-
archiv 1897, 837. • 

6) Die Waldarbeiterfrage wurde eriirtert in den "Versammlungen der deutschen Forst
manner" in Greifswald 1875, Koburg 1882, Aachen 1887, Stettin 1892 und in der Haupt
versammlung des Deutschen Forstvereins in Regensburg 1901, auBerdem in verschiedenen 
Landesforstvereinen. 

Der Deutsche Forstverein veranstaltete 1908 auf Grund von Fragebogen Erhebungen 
iiber ganz Deutschland, deren Ergebnisse von Oberforstmeister Dr. Kahl-Metz in den "Mitt. 
des Deutschen Forstvereins" 1910 Nr. 2 ausfiihrlich dargestellt sind mit Literaturnachweis. 

Eingehend wurde fiir die betreffende Staatsforstverwaltung die Waldarbeiterfrage 
behandelt: 

Bayern, Mitteilungen aus der Staatsforstverwaltung Bayerns, 10. Heft 1910 u. 13. Heft 
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einfacher Wirtschaft (Hochgebirge, Kiefernreviere) von noch viel groBerer 
Ausdehnung .bewirtschaften, ein Verhaltnis, welches im landwirtschaftlichen 
Betrieb unmoglich ist. 

Fur den Bedarf an Lohnarbeit gibt die Arbeiterversicherungsstatistik 
gute Anhaltspunkte. Dividiert man die Summe aller auf einen Betrieb ent
fallenden Arbeitstage durch die Zahl der Arbeitstage eines Arbeitsjahres, 
welche man mit 300 annehmen kann, dann erhalt man als Quotient die Zahl 
der wahrend des Arbeitsjahres vollbeschaftigten Arbeiter. Dividiert man )'leiter 
mit dieser Zahl in die betreffende Waldflache, dann ergibt sich die Hektarzahl, 
welche einen Arbeiter wahrend des ganzen Jahres voll beschaftigen. Auf diesem 
Wege findet man nun, daB in den groBeren Staatsforstverwaltungen auf einen 
vollbeschaftigten Arbeiter 45-80 Hektar treffen. Diese Ziffer ist aber nur eine 
VergleichsgroBe, weil tatsachlich nur wenige Arbeiter durch ununterbrochene 
Arbeit im Walde ihren vollen Jahresunterhalt finden. In der Landwirtschaft 
rechnet man 2-7 Hektar fUr die Arbeitsausnutzung eines Arbeiters wahrend 
eines Jahres. 

Nach dem angegebenen Verfahren berechnet sich fUr einen Vollarbeiter folgende 
Hektarzahl: 

Zahl der Zahl der Danach Wald- Voll-
Jahr beschaftigten Arbeitstage Zahl der Wiche arbeiter 

Personen Vollarbeiter ha je ha 

PreuBische Staatswaldungen: 

1908 173 597 10·448440 34828 2641000 75,9 
1910 18HOlO 11 583660 38612 2677000 69,2 
1912 17430H 10 229996 34100 2699000 79,2 

Bayerische Staatswaldungen: 

1908 74656 4535883 15119 819844 54,3 
1910 73620 4811964 16040 821085 51,3 
1912 4723234 15744 802129 51,1 

W iirtte mbergische Staatswaldungen: 

1908 2IJ 514 1301857 4339 187261 43,2 
1910 20214 1258820 4196 187245 44,6 
1912 2IJ 663 1261445 4205 187 173 '44,5 
1913 19787 1214553 4048 187195 46,2. 

Braunschweigische Kammer- und Klosterforsten: 

1908 3965 421517 1405 82210 58,3 
1910 3950 430737 1436 82347 57,3 
1912 3926 414659 1 382 82 332 59,6 

1911, herausgegeben vom kgl. Staatsministerium der Finanzen, Ministerial-Forstabteilung, 
- eine vorbildliche Arbeit mit Statistik. 

Baden, Statistische Erhebungen iiber die Verhaltnisse der Waldarbeiter in den GroBh. 
badischen Domanenwaldungen. Bearbeitet von der GroBh. bad. Forst· u. Domanendirektion. 
Karlsruhe 1912. 

Mecklenburg. Schwerin, Zur Forstarbeiterfrage in Mecklenburg. Bearbeitet von 
Oberforstmeister v. Oertzen in Gelbensande. Jena 1914. 

ElsaB . Lothringen, Die Lage der Waldarbeiter in ElsaB·Lothringen, von Dr. K. A. 
Herrmann. Zabern 1910. (Mit Literaturnachweis.) 

Rohrig, Versuche der preuB. Staatsforstverwaltung mit der Ansiedlung von Wald
arbeitern. Zeitschr. f. Forst· u. Jagdwesen 1909, S. 629. 

E. Fohr, Die sozialen und wirtschaftlichen Verhaltnisse der Waldarbeiter im ba· 
dischen Schwarzwald unter besonderer Beriicksichtigung der durch Krieg und Revolution 
gewordenen Verhaltnisse. 1921 (Diss. 1<reiburg i. Br.). 

J. G. Christiani. -aber die Waldarbeiterverhiiltnisse auf dem badischen Schwarz
wald. Karlsruhe 1894 (Diss.). 
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PreuBen. 1m Jahre 1910 erhiihter Arbeitsbedarf wegen des NonnenfraBes in Ost· 
preuBen. FUr 1906berechnen sich 76 ha, 1901 65 ha, 1899 71 ha, 1897 73 ha, 189570 ha. 

In den badischen Domanenwaldungen wurden 1910 auf einer Waldflache von 95 578 ha 
600 027 Arbeitstage aufgewendet, d. s. 2000 Vollarbeiter und 47,8 ha ffir einen Vollarbeiter. 

In den Domanialforsten von Mecklenburg. Schwerin betrug im Wirtschafts· 
jahr 1911/12 auf einer Waldflache von 99 692 ha die Zahl der Arbeitstage 447 583. Auf eine 
vollbeschiiftigte Arbeitskraft entfallen 67,0 ha, auf eine mannliche 74,3 ha. 1m Laubholz· 
gebiet, das zur Halfte aus Niederwald besteht, berechnen sich ffir eine Vollarbeitskraft 
54,3 ha (Mannerarbeit allein 58,2 hal, im Nadelholzgebiet 88,6 ha (Mannerarbeit allein 
101 hit). Letzteres enthiilt iiberwiegend Kiefem. 

Nach der Berufsstatistik des Deutschen Reichs von 1895 und 1907 waren 
in der Forstwirtschaft und Jagd im Hauptberuf beschaftigt: 

1895 1907 
Personen 

selbstandige Erwerbstatige (Oberforster und hoheres 
Beamtenpersonal) . . . . . . . . . . . . . . . 

sonstige Verwaltungs- und Aufsichtspersonen (Forster 
4509 4505 

usw.) . . . . . . . . . . . . .. 17442 18138 
Lohnarbeiter . . . . . . . . . . . . . . .. 89975 103337 

--------------~~~ 
Erwerbstatige im ganzen III 926 125980 

Von diesen hatten 1895 53215, 1907 65389 Personen noch einen Neben
beruf. 

Mit EinschluB der AngehOrigen und hauslichen Dienstboten ernahrte die 
forstliche Arbeit 1882 308225, 1895 352566, 1907 364590 Personen, d. s. 1895 
0,7%, 1907 0,6% alIer Einwobner. 

Mit diesen Zifferri sind alIerdings die aus der Forstwirtschaft Arbeitsverdienst 
ziehenden Personen nicht erschOpft, da die Gewerbsleute und Tagelobner, 
welche nur kurze Zeit im Walde arbeiten, nach ihrer Hauptberufsart den andern 
Berufsarten zugezahlt sind. Nach derselben Statistik betrug die Zahl der im 
Nebenberuf forstlich Erwerbstatigen 1895 47410, 1907 65389. 

Auf einen im Hauptberufe Erwerbstatigen trafen danach in der Forstwirt
schaft 1895 125 ha, 1907 113 ha. 

Die Landwirtschaft (ausschlieBlich Gartnerei) wies dagegen 1907 9581802 
Erwerbstatige im Hauptberufe auf, d. s. 36,6 0/ 0 aller Erwerbstatigen, und er
nahrt im ganzen 16920671 Personen, d. s. 27,4% aller Einwobner. 1m land
wirtschaftlichen Nebenberuf sin<i auBerdem 5493584 Erwerbstatige beschaftigt. 
Auf einen im Hauptberuf Erwerbstatigen treffen in der Landwirtschaft 1895 
4,3 ha, 1907 3,6 ha. 

Vom volkswirtschaftlichen Standpunkte aus ist noch der groBe Arbeitsauf
wand in Anschlag zu bringen, den die Bereitstellung des Holzes fur den Handel 
und die Herstellung der Holzwaren alIer Art durch die weiterverarbeitende 
Holzindustrie . beansprucht. 

Nach der Berufszahlung im Jahre 1907 waren in der "Industrie ffir Holz- und Schnitz
steffe" vorhanden und beschiiftigt (Einzel- und Teilbetriebe): 

Betriebe Personen 
Anzahl 

Kleinbetriebe (1-5 Personen 183839 327 148 
Mittelbetriebe (6-50 Personen) 19942 271 813 
GroBbetriebe (51 und mehr Pe_rs;.;;o.:;n.:;en:..;)_.....:1_6;.;;3..;.7 ___ 1:...;7 __ 2....;0..;.9..;.8_ 

Zusammcn 205 418 771 059 

Dazu kommen noch 19787 B!}triebe der Papierindustrie mit 230925 beschiiftigten 
Personen. 

Die 4 Holzberufsgenossenschaften wiesen 1913 63646 Betriebe mit 491936 versicherten 
Personen aus. 
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Der Deu tsche Holzarbei terverband zahlte 1913 193075 Mitglieder, 1916 68249, 
1918 168385, 1919 361054, Ende 1920 370840 (317277 mannliche, 37400 weibliche, 
16163 jugendliche). 

Die Betriebsarbeiten im Forstbetrieb sind ungleich weniger an bestimmte 
Zeittermine gebunden als in der Landwirtschaft. Die Holzernte kann in der 
Ebene im Notfall wahrend des ganzen Jahres vorgenommen werden, wenn 
auch die Winterfallung wegen der sog. Saftruhe der Baume und mit Ruck
sicht auf die Bereitschaft der Arbeitskrafte die Regel ist. 1m Gebirge wird das 
Holz im Sommer gefallt und im Winter mit Schlitten zu Tal gebracht. Nur 
die Kulturarbeit muB in den Fruhjahrwochen vollendet werden, ebenso das 
Rindenschalen. Wegbauarbeiten konnen bei jeder hierzu gUnstigen Witterung 
vorgenommen werden, ebenso die Arbeiten der Schlag- und Bestandspflege. 

Die groBten Arbeitsmengen erfordert im forstlichen Betrieb die Fallung 
des Holzes und die Bringung· vom Fallungsort an clie Verladestelle, weniger 
der Kulturbetrieb und der Wegebau. Das MaE des Arbeitsbedarfs ist ver
schieden je nach Betriebs- und Holzart. Mit Rucksicht auf die Abnutzung 
ist am arbeitsintensivsten der Eichenschalwald und der Mittelwald, weniger 
Arbeitsleistung erfordert der Hochwaldbetrieb mit langen Umtriebszeiten. 
Die massenreichen Fichtcn- und Tannenbestande erfordern mehr Arbeitsauf
wendung als das Laubholz und die Kiefernbestande. Daraus erklart sich Z. B. 
der in der vorigen Tabelle hervortretende Unterschied zwischen PreuBen und 
Wurttemberg. Kunstliche Kultur erfordert mehr Arbeit als die naturliche 
Verjlingung, die allerdings wieder das sorgfaltigere Ausrucken des gefallten 
Holzes aus den Schlagen notwendig macht. 

Die Arbeit der Holzmller ist schwer, einmal an sich und dann mit Ruck
sicht auf die Jahreszeit ihrer Betatigung. Sie Hillt in die Winterszeit, wird oft 
durch unglinstige Witterung unterbrochen, die Arbeitsstelle wechselt sehr oft 
und liegt oft weitab vom Wohnort des Arbeiters. Daher bleibt viel Zeit auf dem 
Wege. 1m Gebirge wird zwar das Holz im Sommer genutzt, im Winter aber 
erst 'von den Bergen heruntergeschafft, eine beschwerliche und gefahrliche 
Arbeit. 

Die Zahl der Betricbsunfalle schwankte 
in den preuBischen Staatsforsten von 1901-1912 zwischcn 1744 und 1961, daruntpr 

mit Todesfolge zwischen 16 und 43 bei einer Arbeiterzahl von 150000-180000; 
in den bayerischen Staatsforsten von 1900-1913 zwischen 137 und 200, darunter 

mit Todesfolge zwischen 11 und 23 bei einer Arbeiterzahl von 74 000 ; 
in den wiirtte.mbergischen Staatsforsten von 1900-1912 zwischen 52 und 78, 

darunter mit Todesfolge .zwischen 3 und 8 bei ciner Arbeiterzahl von etwa 20 500; 
in den braunschweigischen Staatsforsten 1908 105, 1910 157, 1912 148 bei einer 

Arbeiterzahl von 3900; 
in den badischen Domanenwaldungen 1910 172 bei einer Arbeiterzahl von 11 610. 

Kein Todesfall. 

1m bayerischen Staatsforstbetrieb erforderten je 100 ha Arbeitstage: 

Jahr 1908 Jahr 1910 
Fiir Holzernte 315 = 570f0 328 = 56% 

" Wegbauten 71 = 13" 87 = 15" 
" Forstkulturcn 134 = 24" 136 = 23" 
" iibrige Betriebszweige 33 = 6" 35 = 6" 

~~~~--~~--~~--~~ 
Zusammen 553 = 100% 586 = 100% 

Der A.rbeitsaufwand fUr die Holzernte schwankte in den 16 ausgeschiedenen Waldge
bieten 1910 zwischen 194 und 083 Tagen. An der Spitze steht der bayerische Wald, weil 
das im Sommer gefallte Holz im Winter zu Tal.gebracht wird. Das Hochgebirge, ebenfalls 
mit Sommerfallung und Winterbringung, steht wegen lockerer Bestockung und extensiver 
Wirtschaft mit 249 Tagen·an 3. Stelle. Viel mehr Arbeitstage erfordern die iibrigen Gebiete 
mit der massenreichen l!'ichte und Tanne (396-439) gegeniiber den Laubholzgebieten 
(Maingebiet 2(0) und Fohrengebieten (OberpfaIzer Hiigelland 194 Tage). 



56 Die Produktionsfaktoren der Waldwirtschaft. 

In den badischen Domanenwaldungen trafen 1910 von den 600 027 Arbeitstagen 
69% auf die Holzhauerei, 13% auf die Kulturarbeiten, 16% auf die Wegbauarbeiten, 
2% auf die sonstigen Arbeiten. 

Fiir die Holzfallung und Bringung kommt nur Manuerarbeit iu Frage, 
groBtenteils auch fiir die Wegebauarbeiten. Fiir das Lohrindenschalen, den 
Kulturbetrieb und den Schutz der Kulturen (Riisselkaferfangen, Teeren) reicht 
die Al-beitskraft von Frauen und Jugendlichen hin. 

1m bayerischen Staatsforstbetrieb waren 1910 von den 73620 beschaftigten Personen 
67% mannliche Arbeiter (54% liber 21 Jahre, 6% 16-21 Jahre, 7% unter 16 Jahren) 
und 33% Arbeiterinnen (25oro liber 16 Jahre, 8% unter 16 Jahren). . 

In den badischen Domanenwaldungen waren 1910 von den II 610 beschaftigten Per· 
sonen 77% Miinner, 17% Frauen und 6% Jugendliche. 

In den Domanialforsten von Mecklenburg - Schwerin trafen 1911/12 von 447583 Ar
beitstagen 90,0% auf Miinner, 6,8% auf Frauen und 3,2% auf .Tugendliche. 

Die iiberwiegende Zahl der Waldarbeiter ist.nur wenige Wochen im Walde 
beschaftigt (sog. halbstandige oder Saisonarbeiter). Standige Beschaftigung 
kann nur einem kleinen Teil gewahrt werden. Es ist aber von groBer Bedeutung, 
daB zu jeder Arbeitsverrichtung erfahrene und bereits geschulte Krafte sich 
wieder zur Verfugung stellen. Insbesonders gilt dies fiir die Holzfallung, die 
ohne einen geiibten und in der Ausformung des Holzes durchaus kundigen 
Arbeiterstamm iiberhaupt nicht wirtschaftlich durchgefiihrt werden kann. 
Die Holznutzung in natiirlichen Verjiingungen setzt ein groBes Verstandnis 
der Arbeiter fur dieses System voraus. Die Besehaftigung zufalliger Erwerbs
loser ist daher so gut wie ausgeschlossen. 

Der volkswirtschaftliche Nutzen der von der Forstwirtschaft gebotenen 
Arbeitsgelegenheit liegt eigentlich gerade in ihrer Unstandigkeit. Denn da 
mit Ausnahme dtlr Ausfiihrung der Friihjahrskulturen und der Rindenschalung 
die forstlichen Arbeiten nicht zwangslaufig an bestimmte Tage und W oehen 
gebunden sind, fmlt die Waldarbeit fiir die Arbeitsuchenden die Pausen aus, 
in der sie in ihrem anderen Hauptberuf keinen Erwerb finden. Die Holzfallung 
im Winter bietet den landwirtschaftlichen Kleinunternehmern und den Bau
handwerkern eine willkommene und notwendige Erganzung ihrer Verdienst
moglichkeit. Frauen und Kinder konnen wahrend der gUten Jahreszeiten 
sich gelegentliche lohnende Beschaftigung im Walde suchen, namentlich bei 
der Kulturarbeit im Friihjahr. 

Ein hausgemeinschaftliehes Verhaltnis zwischen Arbeitgebern und Arbeit
nehmern besteht, abgesehen vom bauerlichen Forstbetrieb, im forstlichen 
Betrieb nicht. 

Der Begriff des "standigen" Arbeiters ist schwankend. 'Nach den Ausftihrungs
bestimmungen zum Reichssiedelungsgesetz vom II. August 1919 zahlen dazu in der 
Forstwirtschaft solche Arbeiter, die regelmii,Big je 100 Tage mindestens 2 Jahre lang in eineni 
forstwirtschaftlichen Betrieb beschiiftigt sind. 

In der hessischen Staatsforstverwaltung galten bisher als standige Arbeiter solche, 
die mindestens in 40 Wochen eines Kalenderjahres in Waldarbeit stehen. 

Nicht gleichbedeutend mit dem standigen Arbeiter braucht die Waldarbeit im "Haupt. 
beruf" zu sein. 

1m bayerischen Staatsforstbetrieb waren 1908 von den 43 107 beschiiftigten Mannern 
22% Waldarbeiter im Hauptberuf, 47% landwirtschaftliche Kleinglitler, 16% gewerbliche 
Lohnarbeiter, 13% berufslose Taglohner, 2% Invaliden. Sieht man als Hauptberuf eine 
Beschaftigung an, die dem Arbeiter mindestens 2/3 des Jahres hindurch (von 300 Arbeits
tagen also 200) seinen vollen Lebensunterhalt verschafft, dann verringert sich der Prozent
satz der Waldarbeiter ini Hauptberuf von 22% auf 90(0. 

Von der Gesamtzahl der Waldarbeiter zu 74 656 Personen (Manner, Frauen, Jugendliche) 
waren 1908 beschaftigt: liber 250' Tage 20(0, 201-250 Tage 40(0,151-200 Tage 6%,101 bis 
150 Tage 10%,51-100 Tage 21%, 26-50 Tage 210(0,1-25 Tage 360(0. 

1m Jahre 1912 verteilten sich die 4723000 Arbeitstage auf, folgende Monate: 
0k.tober 8,10f0, November 10,4, Dezember 11,3, Januar 10,8, Februar 6,4, Marz 7,8, 

April 11,1, Mai 10,0, Juni 6,4, Juli 6,9, August 5,7, Oktober 5,1 %. 
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In den badischen Domanenwaldungen waren 1910 von der Gesamtzahl der Arbeiter 
zlI 11 610 10% Waldarbeiter im Hauptberuf (d. h. mindestens 150 Tage jahrlich mit Waldo 
arbeit beschiiftigt), 64% Landwirte, 7% gewerbliche Arbeiter, 18% sonstige Arbeiter 
(meist landwirtsehaftliche TagI6hner), 10f0 Invaliden. Die Zahl der Arbeiter im Haupt. 
beruf ist im Schwarzwald am gr6Bten, im sog. "Bauland" gleich Null. 

Ferner war beschaftigt: uber 250 Tage 1%, 201-250 Tage 2%, 151-;-200 Tage 4%, 
101-150 Tage 8%, 51-100 Tage 22%, 26-50 Tage 24%, 1-25 Tage 39%. 

In den Domanialforsten VOll Mecklenburg. Schwerin trafen im Wirts,chaft~· 
jahr 1911/12 von den 2411 mannlichen Arbeitem 70,4% auf standige, 18,7% auf halbstiin· 
dige (Winter· und Kulturarbeit im Friihjahr), 10,9% auf nichtstiindige, von den 712 be· 
schaftigten Frauen bzw. 31,5, 5,8 und 62,7%. Von den mannlichen Arbeitem waren 121 
aus der Stadt, 1240 waren Biidner und Hausler, 959 Mietseinwohner. • 

In einigen Waldgebieten, so im bayerisehen Gebirge und im badischen 
Sehwarzwald, Besteht teilweise die Einriehtung, daB die gesamte Holzgewinnung 
samt Bringung in den Staatswaldungen an Unternehmer vergeben wird, 
die die erforderliehen Arbeiter selbst einstellen und entlohnen. Dieses Ver
haltnis wird in neuerer Zeit von den Organisationen der Arbeiter bekampft. 

In Bayern hetBen diese Unternehmer "Holzmeister", ihre Arbeiter "Holzknechte". 
Sie haben in den unaufgeschlossenen Waldorten des Hochgebirgs auch die benotigten 
Brucken, Wege usw. herzustellen. Del' Grund der Beibehaltung dieser Institution liegt 
darin, daB in den bev61kerungsarmen Gebirgsgegenden oft auslandische Arbeiter ange
worben werden mussen und hierftir die Unternehmer gute Dienste leisten. In anderen 
Gegenden biIden sich aus bauerlichen Kreisen Konsortien, die sich ebenfalls Holzmeister
schaften (Gespannschaften) nennen, um die Holzarbeiten im Gesamtakkord zu iibernehmen. 

Auch in den badischen Domanenwaldungen besteht die Einrichtung del' "Holzhauer
meister", die die Fallung und Bringung des Holzes auf eigene Rechnung iibernehmen und 
die erforderlichen Arbeitskriifte selbst einstellen. Die Auslohnung diesel' erfolgt'meistens 
nach Stucklohn durch den Unternehmer, del' von der Forstverwaltung ftir die Beihilfe beim 
Holzanweisen, bei der Numerierung des Holzes, bei der Holzkontrolle, der An- und Ab· 
meldung del' Arbeiter bei der Versicherung uSW. eine besondere, in Pro~enten des Gesamt
verdienstes bemessene Vergiitung erhalt. 

Die Akkordlohn- (Stiieklohn-) Arbeit iiberwiegt die Taglohn- (Zeitlohn·) 
Arbeit. Die Holznutzung wird zum iiberwiegenden Teil im Akkordwegeaus. 
gefiihrt, ~uch deswegen, weil im groBen Forstbetrieb die tTberwaehung der 
Arbeitszeit nieht moglich ist. Beim Kulturbetrieb kommt fast nur der Zeit
lohn in Betracht. 

1m bayerischen Staatsforstbetrieb trafen von den Tagesschichten 1910 53% auf die 
Stiicklohn- (Akkord-)Lohnarbeit, 47% auf die Taglohnarbeit. Bei den einzelnen Betriebs
zweigen entfielen von den gutgemachten Arbeitstagen auf 

Stucklohn Taglohn 
bei der Holzfallung und Bringung 87% 13% 
bei den Wegbauten 20 " 80 " 
bei den Forstkulturen 3 " 97 " 
bei den iibrigen Betriebsarbeiten 8 " 92 " 

Diese Verhaltniszahlen treffen fast genau auch fur das Jahr 1908 zu. 
In den badischen Domanenwaldungen entfielen 1910 von den Arbeitstagen auf 

Stiicklohn Taglohn 
bei del' Holzhauerei 96% 4% 
bei den Kulturarbeiten 3 " 97 " 
bei den Wegneubauten 89 0, 11 " 
bei den Wegunterhaltungsal'beiten 23 " 77 " 
bei den sonstigen Arbeiten 4 " 96 " 

Die Arbeitszeit ist beim Akkordlohnsystem nieht begrenzt. Da wo die 
Holzhauer wegen der groBen Entfernung ihres W ohnortes von der Arbeitsstelle 
im Walde in Hutten naehtigen (Sommerarbeit im Gebirge), arbeiten sie vom 
Sonnenaufgang bis zum spaten Abend. Bei der Zeitentlohnung laBt sieh unter 
Einreehnung der Ruhepausen und des Zeitaufwandes fUr die Zurueklegung 
des Weges vom Wohnsitz bilS zur Arbeitsstatte die achtstundige Arbeitszeit 
nieht immcr einhaUen. 
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Eine Besonderheit der Waldarbeit ist die Vielheit und der Wechsel der 
Arbeitsstatten, die sich iiber den groBten Teil des Waldgebietes erstrecken. 
In den badischen Domanenwaldungen ergeben sich jahrlich etwa 3600 verschie
dene Arbeitsorte. Der Mangel an ortlicher Konzentrierung der forstlichen Arbeit 
ist bei der Beurteilung der Arbeiterverhaltnisse nicht unbeachtet zu lassen. 

Die Ersetzung der menschlichen Arbeitskraft durch Maschinenarbeit ist 
beim forstlichen Betrieb auBerst beschrankt. Nur beim Holztransport im 
bergigen Gelande und "bei groBen MassenanfaHen in der Ebene kommen kost
spieligere ·Bringungsanstalten in Frage, deren Bedienung aber auch wieder 
viele menschliche Arbeitskrafte erfordert. Beim Kulturbetrieb konnen einfache 
maschineHe Gerate die raumliche Oi'dnung fordern und die1\rbeit mechani
sieren. Die Anwendung von Sprengmitteln hat sich fiir die Rodung ganzer 
Baume nicht bewahrt und bleibt auf die Entfernung der Stocke (Stubben) 
beschrankt. 

2. Die Arbeiterfrage. 
Eine. erschopfende Erorterung der Waldarbeiterlrage ist im Rahmen dieses 

Buches nicht moglich. Es muB auf die angegebenen Schriften verwiesen 
werden. 

Ein Mangel an Arbeitskraften hat sich vor dem Krieg auch in der Forst
wirtschaft, wenn auch in weniger empfindlichem Grade wie in der Landwirt
schaft, !tn vielen Orten geltend gemacht, namentlich im Gebiete der Industrie
zentren, in der Nahe der groBen Stadte und der Seehafen. Auch in den Gegenden 
des bauerlichen Hofsystems, wie iiberhaupt im Gebiete der mehr groBbauer
lichen Wirtschaft, besteht Mangel an forstlichen Arbeitskraften. Wenn auch 
die Forstwirtschaft wegen ihrer Elastizitat hinsichtlich der zeitlichen An
ordnung der Arbeitsverrichtungen einem augenblicklich sich einsteHenden 
Mangel an Arbeitskraften oft ausweichen kann, so hat doch die standige Sorge 
um die Beschaffung von Arbeitskraften empfindliche Betriebsstorungen zur 
Folge. Die ZuriicksteHung notwendiger BetriebsmaBnahmen der Bestands
pflege kann von dauerndem Nachteil fiir die Bestandsentwicklung sein (Reini
gungs-, Durchforstungshiebe). Besonders miBlich ist der Mangel an Kultur
arbeiten im Friihjahr und fUr den Forstgartenbetrieb. Derselbe wird durch den 
groBen Arbeitsbedarf der Landwirtschaft in der gleichen Jahreszeit noch 
erhOht. 

Die Beseitigung oder wenigstens Milderung des Arbeitermangels muB durch 
folgende Mittel angestrebt werden: 

1. Gewahrung ausreichender Lohne. Es ist nicht zu bestreiten, daB 
in dieser Richtung manche Waldbesitzer, auch Staatsforstverwaltungen, sich 
einer iiber das billige MaB hinausgehenden Zuriickhaltung befleiBigthaben. 

Die Hohe des baren Geldlohnes wird auch in Zukunft im Mittelpunkt der 
Waldarbeiterfrage stehen. Da aber ein groBerer Teil der forstlichen Arbeiter 
auf landli<lher Wirtschaftsgrundlage steht, kann der Barlohn durch Gewahrung 
von Brennholz, Graserei, Streu, Weide und Pachtland erganzt werden. Gerade 
diese Naturalbeziige werden von den Arbeitern hoch eingeschatzt, erh6hen ihre 
SeBhaftigkeit und ihre Anhanglichkeit zum Waldo 

Im Gegensatz zu der schon vom ethischen Standpunkt aus verwerflichen 
GleichsteHung der Lohne aHer erwachsenen Arbeiter in der Industrie ohne Riick
sicht auf Alter und Leistung soHten den standigen forstlichen Arbeitern mit 
langerer Dienstleistung besondere Vergiinstigungen "zugewendet werden. 

Fiir die Beschaffung und Unterhaltung der Werkzeuge miissen Vergiitungen 
gewahrt werden. 



Arbeit. 59 

Die Bereitstellung von geraumigen, gesunden, heizbaren Unterkunftsraumen 
mit Kocheinrichtungen im Walde zur Benutzung wahrend der Arbeitspausen 
und unter Umstanden auch zum Dbernachten wurde schon bisher immer mehr 
gefardert. Sie ist eine dringende Notwendigkeit, wenn die Arbeiter aus fremden 
oder weitab gelegenen W ohnorten eingestellt werden. 

2. Beschaffung von Wohnungen und Ansiedlung von Wald
arbeitern durch die Waldbesitzer. 

Es· kann die Einrichtung von Mietswohnungen in Betracht kommen mit 
Zuteilung von Pachtland oder die Ansiedlung auf Rentengiitern. Der Zweck 
wird· nur erfullt, wenn die Flache des zugewiesenen Grundes zwar so groB ist, 
daB seine Bebauung sich rentiert und der Ertrag eine wesentliche Beihilfe zum 
Lebensunterhalt bietet, andererseits aber nicht so umfangreich, daB die Inhaber 
selbstandige Landwirte werden und fiir die Waldarbeit keine Zeit mehr ubrig 
haben. ErfahrungsgemaB sind etwa 11/2 ha das richtige MaB. 

Ferner kommt in Betracht die Gewahrung von Baupramien oder von 
geringverzinslichen und amortisationspflichtigen Darlehen an standige J!'orst
arbeiter. Die Einraumung von forstfiskalischem Baugrund eifert zwar die 
Arbeiter zum Bau von Wohnhausern an, aber es ergeben sich fur den Wald
eigentumer Schwierigkeiten, wenn der Hausbesitzer oder sein Nachfolger im 
Besitze auf die Mitarbeit im Walde verzichtet. Der Waldbesitzer kann sich 
fur diesen Fall das Ankaufsrecht bzw. Vorkaufsrecht des Hauses sichern oder 
von vornherein den Baugrund nur im Erbbaurecht einraumen. 

Die preuBische Staatsforstverwaltung wendete der Arbeitersiedlung schon vor 
dem Kriege groBe Aufmerksamkeit zu. Sie schlug folgende Wege ein: 

1. Bildung von Rentengiitern auf forstfiskalischem Grund. Der Zweck wurde da
durch nicht voll erreicht, daB die Anwesen zu groB gemacht wurden (5 ha und mehr) und 
die Ansiedler die Waldarbeit garnicht oder nur fiir kurze Zeit im Jahre aufsuchten. Durch 
Ministerialverfiigung vom 15. September 1909 wurde deshalb die StellengroBe auf 1-2 ha 
beschrankt. ArbeitsverpfIichtung besteht nicht. 

2. Schaffung von Pachtkolonien in der Weise, daB die Forstverwaltung landwirt
schaftliche Flachen auf lange Jahre an Arbeiter verpachtet und unter Gewahrung von Bau
darlehen oder Baupramien zur Errichtung von Gebauden auf diesen Flachen verpflichtet. 
Der Erfolg war nicht groB, weil den Arbeitern die Mittel zur Amortisation der Darlehen 
fehlten und das PachtverhaItnis dem Unternehmen eine gewisse Unsicherheit gab. 

3. Erbauung von Arbeiterwohnungen durch die· Forstverwaitung und Ver
mietung an Waldarbeiter. Die Erfahrungen sind gut, aber die besseren Arbeiter streben 
nach Erlangung von Grundeigentum und eigenem Heim. Zur Leistung von Waldarbeit 
muB sich der Mieter verpflichten. 1m Jahre 1908 oesaB die preuBische Staatsforstverwal
tung 810 Arbeiterwohnhauser mit 1702 Wohnungen und 907 Wittschaftsgebauden. 

Auch andere Staatsforstverwaltungen haben Arbeiterwohnhauser, meistens auf eigene 
Kosten errichtet. 

Als Organisationen .fur die Waldarbeiter sind zur Zeit vorhanden der 
"Deutsche Landarbeiterverband" (soz~~stisch) und der "Zentralverband 
der Landarbeiter" (friiher "Zentralverband der Forst-, Land- und Weinberg
arbeiter", christlich). Diesen Organisationen gehart indessen nur ein Teil der 
forstlichen Arbeiter an, hauptsachlich in der Nahe der GroBstadte und im 
Bereich der Industrie. Die zwischen den Waldbesitzern und den Organisationen 
vereinbarten Lohntarifvertrage bilden in der Regel auch die Grundlage fur die 
Lahne der nicht organisierten Arbeiter. 

3. Die Arbeiterversicherung. 
Die forstlichen Arbeiter sind im Deutschen Reich gegen die durch Krank

heit, Unfall und Invaliditat und Alter herbeigefiihrten Notlagen nach der 
Reichsversicherungsordnung vom 19. Juli 1911 versichert. 
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Die durch kaiserliche Botschaft yom 17. Kovember 1881 eingeleitete Arbeiter
versicherung ist eine sozialpolitische GroBtat des Deutschen Reiches, die in 
keinem anderen Staate der Welt ihresgleichen hat. 

Fur die in den Staatsforstbetrieben beschaftigten Arbeiter bestehen in vielen 
Gegenden Deutschlands schon sei~ langer Zeit, im Harz schon seit dem 18. Jahr
hundert, Unterstutzungsvereinigungen unter den verschiedensten Bezeichnungen 
(Holzhauervereine, Forstkrankenkassen, in Sachsen Waldarbeiterunterstutzungs
kasson, in Braunschweig Forst-Buchsenpfennigskassen), die ihren Mitgliedern 
fUr die Zeiten der Erwerbsunfahigkeit Unterstutzung (Alterszulagen, Sterbe'
geld usw.) gewahren. Diese Vereine bestehen zum Teil noch weiter und gewahren 
diE:) Beihilfen ohne Beriicksichtigung der versicherungsgesetzlichen Leistungen. 

Die Durchfuhrung der Arbeiterversicherung obliegt 1. den bei jeder unteren 
Vorwaltungsbehorde erriehteten V ersicherungsam tern, bestehend aus dem 
Leiter dieser Behorde als Vorsitzenden und Beisitzern aus dem Kreise der Arbeit
geber und Versieherten, 2. den Oberversicherungsamtern, die fur die 
Bezirke der hoheren Verwaltungsbehorden errichtet sind, 3. dem Reichsver
sicherungsam t, eventuell Landesversicherungsam t. 

Fur die Versicherung der Waldarbeiter kommt noch der Unterschied 
zwischen Beschaftigungsort und Betriebssitz in Betracht. 

Beschaftigungsort ist der Ort, an dem die Beschaftigung tatsachlich statt
findet. Sind jedoch Versicherte zu einer forstwirtl-ichaftlichen, in verschiedenen 
Gemeinden (ausmarkischen Forstbezirken oder Gutsbezirken) wechselnden 
Beschaftigung angenommen, dann gilt als Beschaftigun~ort der Sitz dcs 
Betriebes. Als Betriebssitz eines forstwirtschaftlichen Betriebes, dessen Wal
dungen sich uber die Bezirke mehrerer Gemeinden usw. erstrecken, 'gilt nicht 
der Betrieb der Forstbehorde (Forstamt, Oberforsteroi, Revier), sondern jene 
Gemeinde (ausmarkischer Forstbezirk, Gutsbezirk), in deren Bezirk der groBte 
Teil der Forstgrundstucke liegt, sofern sich der Unternehmer (Staat, Privat
waldbesitzer) mit den Gemeinden nicht uber einen anderen Betriebssitz einigt. 

1. Krankenversicherung. Dieselbe wurde durch das " Gesetz, betr. die 
Krankenversicherung der Arbeiter" yom 15. Juni 1883 mit Wirkung yom 
1. Dezember 1884 geschaffen und durch Novellen von .1886, 1892, 1900 und 
1903 erganzt und verbessert. Sie erstreckte sich nur auf die industriellen und 
gewerblichen Arbeiter usw., die in der Land- und Forstwirtschaft beschaftigten 
Personen unterlagen dem Versicherungszwange nicht. Das Gesetz sah jedoch 
vor, daB die Gemeinden die Versicherungspflicht auch auf diese Arbeiter aus
dehnen konnten, da43 diese Arbeiter selbst berechtigt waren, der Gemeinde
krankenv,ersicherung beizutreten (ausgenommen Bayern) und daB die Orts
krankenkassen den Beitritt gestatten konnten. Von diesen Zugestandnissen 
wurde wenig Gebrauch gemacht. Das "Gesetz betr. die Unfall- und Kranken
vcrsicherung der in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschaftigten 
Personen" yom 5. Mai 1886 raumte deshalb der Landesgesetzgebung die Be
fugnis ein, auch die land- und forstlichen Arbeiter der Krankenversicherungs
pflicht zu unterwerfen. 

Infolge dieser Bestimmung wurde der Versicherungszwang auch auf die 
land- una. forstwirtschaftlichen Arbeiter'ausgedehnt in Sachs en 1888, Wurttem
berg ("Krankenpflegeversicherung") 1888, Baden 1888, Hessen 1888, S.-Weimar 
1888, Braunschweig 1890, S.-Meiningen 1894, S.-Altenburg 1890, ReuB j. L. 
1893, Schwarzburg-Rudolstadt ]887, Schwarzburg-Sondershausen 1887. In 
allen ubrigen Staaten, darunter PreuBen, Bayern, ElsaB-Lothringen, Mecklen
hurg,' Oldenburg, bestand kein landesgesetzlicher Versicherungszwang. 

Durch die Rt'ichsversicherungsordnung yom 19. Juli 1911 wurde der Ver
sicherungszwang auch auf die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter er-
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streckt. Die Krankenversicherung ist im 2. Buch derselbcn, das am 1. Januar 
1914 in Kraft trat, behandelt. 

Versichert sind aIle gegen Entgelt beschaftigten forstlichen Arbeiter ohne 
Riicksicht auf Alter und Geschlecht. Versicherungsfrei sind gelegentliche 
und vOriibergehende Dienstleistungen. 

Trager der Versicherung sind 1. Allgemeine Ortskrankenkassen, haupt
sachlich fiir gewerblich Beschaftigte bestimmt. 2. Landkrankenkassen, haupt
sachlich fiir land- und forstwirtschaftlich Beschaftigte bestimmt (vereinfachte 
Verwaltung, mogliche Herabsetzung der Leistungen). 3. Besondere Ortskranken
kassen fiir ein.zelne Berufszweige, wenn sie bereits bestanden. 4. Betriebskranken
kassen fiir einen (forstlichen) Betrieb von mindestens 50 Versicherungspflichtigen 
nach Belieben des Arbeitgebers. 5. Innungs-, 6. Knappschaftskrankenkassen. 
7. Ersatzkassen, kommen fiir forstliche Arbeiter nicht in Betracht. - Die 
friiheren Gemeindekrankenversicherungen wurden aufgehoben. 

Die Leistungen der Krankenversicherung bestehen in Regelleistungen, 
die gewahrt werden miissen, d. h. Krankenhilfe (Pflege- und Krankengeld), 
Wochenhilfe,. Sterbegeld und Familienhilfe und in Mehrleistungen, die 
durch die Satzung eingefiihrt werden konnen. 

Die Mittel werden zu 1/3 von den Arbeitgebern und zu % von den Versicherten 
aufgebracht nach dem MaB~tabe des Grundlohnes. 

2. Unfallversicherung. Dieselbe wurde fiir die gewerblichen Arbeiter durch 
Gesetz yom 6. Juli 1884, fiir die land- und forstwirtschaftlichen durch Gesetz 
yom 5. Mai 1886 ins Leben gerufen. Durch Gesetz yom 30. Juni 1900 wurden 
die Bestimmungen erweitert. Seit 1. Januar 1913 ist das 3. Buch der Reichs
versicherungsordnung niaBgebend. Hierzu Novelle yom 11. April 1921. 

Versichert gegen die Folgen von Betriebsunfallen· sind aIle Arbeiter ohne 
Riicksicht auf Alter, Geschlecht, Staatsangehorigkeit, standige oder voriiber
gehende Beschaftigung. 

Gegenstand der Versicherung ist der Ersatz des Schadens, der durch Korper
verletzung oder Totung entsteht. Bei Verletzungen beginnt die Entschadigung 
yom Beginn der 14. Woche nach dem Unfall und umfaBt Krankenbehandlung 
und Rente je nach dem Grad der Erwerbsunfahigkeit. Wahrend der ersten 
13 Wochen nach dem Unfall wird dem Verletzten von der Krankenversichflrung 
die Krankenhilfe gewahrt. Bei Totung wird Sterbegeld und den Hinterbliebenen 
cine Rente gewahrt. 

Trager der Versicherung sind die Berufsgenossenschaften. Sie umfassen 
die Unternehmer der versicherten Betriebe nach Berufszweigen, in der Land
und Forstwirtschaft nach ortlichen Bezirken. Fiir Betriebe des Reichs oder 
eines Bundesstaates tritt an die Stelle der Berufsgenossenschaft das Reich 
oder der Bundesstaat. 

Die Mittel werden nur von den Unternehmern aufgebracht im Wege der 
Umlage. Die versicherten Arbeiter haben niGhts zu bezahlen. Es miissen Unfall
verhiitungsvorschriften erlassen werden. 

Die Auszahlung der Entschadigung erfolgt durch die Postanstalten. 
3. Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung. Dieselbe wurde durch 

das "Invaliditats- und Altersversicherungsgesetz" vom 22. Juni 1889 eingefiihrt 
mit Wirkung yom 1. Januar 1891 ab, durch das "Invalidenversicherungsgesetz 
yom 13. Juli 1899" weitergebildet und im 4. Buch der Reichsversicherungs
ordnung als "Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung" yom 1 Juli 1912 
ab auf den jetzigen Stand festgelegt. Hierzu Novellen yom 26. 10. 1920 und 7.4. 
1921. 

Der Umfang erstreckt sich auf aIle gegen Entgelt beschaftigten Arbeiter 
und Arbeiterinnen yom vollendeten 16. Lebensjahre an. 
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Gegenstand der Versicherung ist: 
1. 1nvalidenrente. Sie wird ohne Rucksicht auf das Lebenl:!alter jedem Ver. 

sicherten gewahrt, dessen Erwerbsfahigkeit infolge von Krankheit auf weniger 
als 1/3 herabgesetzt ist. 1st die 1nvaliditat dauernd, dann beginnt die Invaliden
rente sofort. 1st aber in absehbarer Zeit die Wiederlierstellung der Erwerbsfahig
keit zu erwarten, beginnt die Renteerst,wenn die Invaliditat ununterbrochen 
26 W ochen gedauert hat und der Anspruch auf Krankengeld vorher weggefallen 
ist. Bis dahin hat die Krankenkasse zu sorgen. . 

Die Leistung der Invalidenrente setzt bestimmte vorherige Beitragsleistungen 
voraus (etwa 4 Jahre, Wartezeit, Karenzzeit). 

2. Altersrente erhalt jeder Versicherte yom 65. Lebensjahre ab (friiher 70.) 
nach einer bestimmten Zahl von Beitragsleistungen (G. v. 12. Juni 1916). 

3. Hinterbliebenenfursorge fiir invalide Witwen, auch Witwer, und Waisen. 
Trager der Versicherung sind die Versicherungsanstalten, die in Anlehnung 

an die Staats- und Gemeindeverwaltung fiir ortliche Bezirke errichtet sind 
(bisher 31). 

Die Mittel werden aufgebracht durch einen festen ReichszuschuB fiir jeden 
Versicherten und durch Beitrage der Arbeitgeber und Versicherten zu je gleichen 
'Tellen fiir jede Beitragswoche, abgestuft nach Lohnklassen. 

Die Erhebung der Beitrage erfolgt durch Einkleben von Marken in Quittungs
karten durch die Arbeitgeber. 

IV. Die Wirtscbaftssysteme (Umtriebszeiten). 
Die erschOpfende dogmatische Darstellung der Wirtschaftssysteme ist Auf

gabe der Waldwertrechnung und forstlichen Statik1 ). 1m Rahmendieses Hand
buches kann dieselbe schon deswegen nicht erfolgen, weil der hierzu notwendige 
mathematische Apparat nicht verfiigbar ist. In den folgenden Erorterungen 
konnen und sollen daher nur die leitenden Gesichtspunkte zusammengestellt 
werden. 

1. Bodenreinertragswirtschaft uud Waldreinertragswirtschaft. 
Geht man von einer im jahrlichen nachhaltigen Nutzungsbetrieb stehen

den sog. normalen Betriebsklasse aus, d. i. eine Waldflache, auf der alle Alters
stufen, von der einjahrigen bis zur u-jahrigen (u = Umtriebszeit), mit gleichen 
Flachenanteilen bei gleicher Bodenqualitat vertreten sind und fur welGhe ein 
jahrlich gleich groBer Nutzungssatz (Etat) festgelegt ist, dann reprasentieren 
der 'Bodenwert und der Wert des vorhandenen (normalen) Holzvorrates das 
Waldkapital. Beide Wertobjekte sind selbstandige Einkommensquellen des 
Waldbesitzers. Um den Betrag des Holzvorratskapitals ist dieser auch reicher 
als der Besitzer einer landwirtschaftlich benutzten Bodenflache, welche die 
gleiche Ausdehnung und Qualitat hat wie der Boden der forstlichen Betriebs
klasse. In dem um die laufenden baren Betriebskosten (Kultur- und Verwal
tungskosten) entlasteten Geldbetrag, d. i. die Waldrente oder der Wald
reinertrag, welchen der Waldbesitzer jahrlich aua dem Walde bezieht, sind 
die beiden Einkommensarten Bodenrente und Holzkapitalzins enthalten, ohne 
daB man sofort erkennen kann, wieviel hiervon auf den einen oder anderen 
Einkommenszweig trifft. 

a) Die sog. Waldreinertragswirtschaft stellt nun grundsatzlich dariiber 
keine Untersuchung an, sondern nimmt das jahrliche Einkommen aus dem Walde 

1) Vgl. Endres, Lehrbuch der Waldwertrechnung und Forststatik. 3. Auf I. Berlin 
1919. 
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als Ganzes und richtet den Betrieb, d. h. die Umtriebszeit, so ein, daB die jahr
liche Bareinnahme des Waldbesitzers das Maximum des Erreichbaren darstellt, 
ohne Rucksicht darauf, ob dadurch das Boden- und Holzvorratskapital voll 
oder nur teilweise verzinst wird. Sic nutzt daher die Bestande in dem Zeitpunkt, 
fUr welchen sich nach arithmetischem Durchschnitt der hochste jahrliche 
Geldertrag fUr die Flacheneinheit (Hektar) berechnet, abzuglich der jahrlichen 
laufenden Ausgaben fur Verwaltung und Kultur. Zinsen und Zinseszinsen 
fur Einnahmen und Ausgaben, die zu verschiedenen Zeiten fallig werden, bringt 
die Waldreinertragswirtschaft grundsatzlich nicht in Anrechnung, da sie nur 
mit arithmetischen Durchschnittsbetragen operiert. 

Die sich bei dem System der Waldreinertragswirtschaft ergebenden Um
triebszeiten bewegen sich der Regel nach zwischen 120 und 160 Jahren und 
auch noch dariiber. 

Die Bodenreinertragswirtschaft erhalt aus der im jahrlichen Nach. 
haltsbetrjeb bewirtschafteten Betriebsklasse ebenfalls einen Waldreinertrag. 
Sie nimmt denselben aber nicht unbesehen hin und ist nicht damit zufrieden, 
daB dieser Waldreinertrag an sich ein absolutes Maximum ist, sondern sie unter
sucht, ob die in dem Waldreinertrag enthaltene Bodenrente ein Maximum 
darstellt. Sie geht von dem Grundsatz aus, daB der okonomische Effekt einer 
Bodenwirtschaft nur in der Hohe der Bodenrente oder des Bodenreinertrages 
zum richtigen und meBbaren Ausdruck kommt und erstrebt demnach vom 
Waldboden die groBte Rente. Zu diesem Behufe wirdder Bodenertragswert 
mit einem bestimmten WirtschaftszinsfuB fur verschiedene Umtriebszeiten 
berechnet und der wirkliche Umtrieb auf jenes Jahr (Jahrzehnt) verlegt, fUr 
welches sich der hochste Bodenertragswert ergibt. Diese Umtriebszeit heiBt 
auch dic finanzielle. Die Bodenreinertragswirtschaft rechnet mit Zinseszinsen, 
indem sie die zu verschiedenen Zeiten fallig werdenden Einnahmen und Aus
gab en auf die Gegenwart diskontiert. 

Die Umtriebszeiten der Bodenreinertragswirtschaft sind kurzer als die der 
Waldreinertragswirtschaft. Unter normalen Wald- und Absatzverhaltnissen 
berechnen sich mit einem WirtschaftszinsfuB von 3% fur die Nadelholzbestande 
Umtriebe von 70-90 Jahren, mit 2% werden dieselben um 10-25 Jahre hoher. 
Fur die geringwuchsigen Bestande ist die Umtriebszeit hoher wie fUr die gut
wuchsigen . 

. b) Indem die Bodenreinertragswirtschaft den Umtrieb auf jenes Bestands
alter verlegt, in welchem die Bodenrente ihren Hochstbetrag erreicht, erzielt 
sie zugleich den Vorteil, daB die jahrliche Waldrente die volle Verzinsung 
des ,Boden- und Holzvorratskapitals auf Grund des der Rechnung unterstellten, 
d. h. geforderten WirtschaftszinsfuBes darstellt. Die GroBe des Holzvorrats
kapitales steht bei der Bodenreinertragswirtschaft in einem finanziellen Gleich
gewichtsverhaltnis zu der jahrlich anfallenden Waldrente. Die Bodenrein
ertragswirtschaft duldet theoretisch keinen Bestand im Walde, dessen Werts
zuwachs dauernd kleiner ist als die zu seiner Erzeugung aufzuwendenden 
Kosten oder mit anderen Worten, sie nutzt jeden Bestand, wenn er den Pro. 
duktionsaufwand nicht mehr voll verzinst. 

Anders bei der Waldreinertragswirtschaft. Urn ihr Ziel, die jahrliche Wald
rente auf dem absoluten hochstmoglichen Satz zu halten, erreichen zu konnen, 
gelangt sie zu sehr hohen Umtriebszeiten und zur Aufstapelung eines durch die 
hohe Umtriebszeit bedingten sehr groBen Holzvorrates. Ein groBer Teil desselben, 
bestehend aus den altesten Bestanden, welche das finanzielle Abtriebsalter 
bereits uberschritten haben, ist bis zu einem gewissen Grade ein totes Kapital, 
weil dieselben nicht mehr so viel jahrlichen Wertzuwachs anlegen, daB dadurch 
cler Produktionsaufwand voll verzinst wird. Diese "faulen Gesellen", wie sie 
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PreBler nannte, driicken durch ihre finanzielle Unterbilanz das durchschnitt
liche Verzinsungsprozent des ganzen Waldes unter jenen WirtschaftszinsfuB 
wesentlich herab, den der Waldbesitzer je nach Lage der Verhaltnisse sich 
erwirtschaften konnte. 

Die Waldreinertragswirtschaft hat mehr Holzkapital im Walde angehauft 
als die Bodenreinertragswirtschaft und hat aus dem Walde selbst auch hohere 
jahrliche Einnahmen als diese. Aber diese hoheren jahrlichen E!innahmen 
.geniigen nicht, urn das groBe Holzvorratskapital voll zu verzinsen. Wenn die 
volle Verzinsung vorhanden sein sollte, miiBte die Waldrente noch viel hoher 
sein als sie tatsachlich ist. Eine Steigerung der Waldrente iiber das durch Ein
haltung der Umtriebszeit der Waldreinertragswirtschaft gegebene MaB hinaus 
ist aber technisch nicht moglich. 

Die Bodenreinertragswirtschaft erzielt kleinere Einnahmen aus dem ge
gebenen Walde als die Waldreinertragswirtschaft. Sie hat aber auch weniger 
Holzkapital notig und eben gerade nur so viel, als nach MaBgabe der geforderten 
Verzinsung der jahrlichen Waldrente entspricht. 

c) Geht der Waldbesitzer von der hoheren Umtriebszeit der Waldreinertrags
wirtschaft auf die niedrigere der Bodenreinertragswirtschaft herab, so kann 
er alle sich schlecht verzinsenden Bestande nutzen, d. h. diesen Teil des Holz
vorratskapitales aus dem Walde herausziehen. Kauft er sich um den Betrag 
des so fliissig gemachten Holzvorratskapitales einen neuen Wald oder legt er 
denselben sonst vollvel'zinslich an, dann erzielt er von seinem Gesamtvermogen 
ein hoheres Einkommen durch die Bodenreinertragswirtschaft wie durch die 
Waldreinertragswirtschaft. - Die Nutzung des Vorratsiiberschusses kann 
natiirlich schon aus technischen Griinden nicht plOtzlich, sondern nur allmahlich 
erfolgen. 

d) Die Erwirtschaftung der hochsten Bodenrente und die damit Hand in 
Hand gehende volle Verzinsung des gesamten Produktionskapitales bildet den 
Inhalt der Bodenreinertragswirtschaft. DaB diese Grundsatze in der heutigen 
Geld- und Kreditwirtschaft vom privat- und volkswirtschaftlichen Standpunkte 
aus die allein richtigen sind, kann niemand mehr ernstlich bestreiten. Sie soliten 
daher die allgemeine Grundlage und den Zielpunkt eines jeden forstlichen 
Betriebes bilden und nur dann modifiziert werden, wenn zwingende Griinde 
hierfiir sprechen. Solche sind dann voI,l selbst gegeben, wenn der Wald de!ll 
Verkehr nicht aufgeschlossen, mit Berechtigungen iiberlastet, durch Schutz
waldgesetze der gewinnbringendsten Ausnutzung entzogen ist, aus asthetischen 
oder sonstigen Griinden (Jagd) parkartig bewirtschaftet werden solI usw. Diese 
erwerbsunfahigen Waldungen werden immer nut in rein okkupatorischer 
Form bewirtschaftet weroon konnen. 

e) Man hat gegen die Bodenreinertragswirtschaft den Einwand erhoben, 
daB die zu ihrer Durchfiihrung notwendigen Rechnungsgrundlagen mit geniigen
der Sicherheit nicht festgelegt werden konnten. Falls dieser Einwand berechtigt 
ware, trifft er die Waldreinertragswirtschaft im gleichen Grade wie die Boden
reinertragswirtschaft. Denn die RechnungsgroBen sind fiir beide Systeme 
dieselben. In einem geordneten Forstbetriebe mit genauer Buchfiihrung ergeben 
sich iibrigens die Rechnungsgrundlagen ganz von selbst. 

f) Die grundlegenden Ideen der Bodenreinertragswirtschaft wurden schon 
von Hundeshagen, Konig und Pfeil ausgesprochen. Gestalt und Form 
erhielten sie aber erst durch den Professor an der Forstakademie Tharandt, 
M. R. Pre BIer , der im Jahre 1858 durch seine kleine, aber inhaltsreiche Schrift: 
"Der rationelle Waldwirt und sein Waldbau des hochsten Ertrages" sowie durch 
seine folgenden Schriften das System der Bodenreinertragswirtschaft auf die 
Tagesordnung der forstlichliterarischen Verhandlungen brachte. Die Zeit war 
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hierfiir reif.Zu Anfang des 19. Jahrhunderts war der Zustand der meisten Wal
dungen, auch der Staatswaldungen, ein sehr schlechter. Als dann von den 20er 
Jahren ab ordentliche Wirtschaftsplane aufgestellt wurden, war es naheliegend, 
die Abnutzungssatze moglichst niedrig zu greifen, um moglichst bald zu einer 
normalen Bestockung zu kommen. AuBerdem aber war man sich iiber die wirk
lichen Massenzuwachsleistungen des Waldes noch vollig im unklaren. "Ober 
diese Unsicherheit half man sich ebenfalls durch eine sehr vorsichtige, konser
vative Wirtschaft, d. h. durch eine geringe Abnutzung hinweg. Ferner kam 
hinzu, daB das Ziel der Wirtschaft an sich auf die Erziehung von Starkholz 
und hohe Umtriebszeiten gerichtet war. Durch die bessere Kultur und Pflege 
der Waldungen hob sich die Massenproduktion sehr bald und die Folge war, daB 
die an sich hohen Abtriebszeiten sich von selbst immer noch mehr verlangerten. 
Denn wenn man weniger nutzt als zuwachst, geht die Abtriebszeit in die 
Hohe. In den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts waren Umtriebe von 150 Jahren 
und dariiber in den staatlichen Nadelholz- und Buchenrevieren nahezu Regel. 
Gegen dieses sinnlose "ObermaB zogen PreBler und die vielen bedeutenden 
Manner, die ihm bald folgten, mit Erfolg zu Feld. Die Folge ist, daB zur Zeit auch 
jene Staatsforstverwaltungen, die prinzipiell das System der Bodenreinertrags
wirtschaft fiir die Staatsforsten fUr nicht geeignet halten, derselben doch tat
sachlich naher stehen als sie glauben. Denn die jetzigen Umtriebszeiten neigen 
viel mehr der Bodenreinertragswirtschaft als der Waldreinertragswirtschaft zu, 
soweit sie ohnehin mit ersterer nicht schon ganz iibereinstimmen. Die Bezeich
nung Waldreinertragswirtschaft bedeutet heutzutage mehr ein Schlagwort 
als ein System, weil nicht eine einzige groBere Forstverwaltung die Umtriebs
zeiten derselben ihrer Wirtschaft wirklich zugrunde. legt. 

Hohe Umtriebszeiten bringen nicht bloB dadurch direkte finanzielle Ver
luste, daB der Wertzuwachs der alten Bestande die Zinsen des Produktions
kapitales nicht mehr aufwiegt, sondern vorwiegend auch dadurch, daB alte 
Bestande einen groBen Wertsentgang durch Faulnis, Gipfeldiirre, Sturm usw. 
erleiden und nur schwer kiinstlich und natiirlich zu verjiingen sind. 

Volkswirtschaftlich kommt in Betracht, daB die durchschnittliche Massen
produktion bei hohen Umtriebszeiten viel geringer ist als bei niedrigeren. Unrer 
Zugrundelegung der Kiefernertragstafel von Weise ergibt sich z. B. fUr normale 
Kiefernbestande III. Bonitat fiir den 90jahrigen Bestand ein Durchschnitts
zuwachs (Hauptbestand) von 4,12 fm pro Jahr und Hektar, fiir den 120jahrigen 
ein solcher von 3,50 fm. Das heiBt: In einem 1000 ha groBen normalen Kiefern· 
wald konnen (unter AuBerachtlassung der Durchforstungsertrage) bei 90jahrigem 
Umtrieb jahrlich 4120 fm, bei 120jahrigem nur 3500 fm genutzt werden. Der 
Ausfall an Holzmasse betragt also bei der 120jahrigen Umtriebszeit jahrlich 
620 fm = 15 Ofo. 

Wenn man erwagt, daB das Deutsche Reich seinen Holzbed&rf durch eigene 
Produktion nicht decken kann, so kommt es einer Verschwendung von National
vermogen gleich, wenn Umtriebszeiten gewahlt werden, die nicht nur in finan
zieller Beziehung, sondern auch in bezug auf die Holzmassenproduktion eine 
Unterbilanz aufweisen. 

Die hohen Umtriebszeiten des Nadelholzes haben sich auch dadurch iiber
lebt, daB das sehr starke Holz in groBeren Massen nur sehr schwer und nur 
um relativ niedrige Preise absetzbar ist. 

2. Die Verzinsung der Waldwirtschaft. 
FUr die Gestaltung des Wirtschaftsbetriebes ist die Hohe des der Rechnung 

unterstellten ZinsfuBes von einschneidender Bedeutung. Hoher ZinsfuB gibt 
Endres, FontpoUtik. 2. Auf!. 5 
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kleine Bodenwerte und kurze Umtriebszeiten, niederer ZinsfuB hohe Boden
werte und lange Umtriebszeiten. 

Der sog. forstliche ZinsfuB dient zur Ermittlung des objektiven Tausch
wertes des Waldes und seiner Bestandteile (KapitalisierungszinsfuB), sowie zur 
finanziellen Einstellung des forstlichen Betriebes auf das geforderte MaB von 
Renta bilitat (WirtschaftszinsfuB). 

Der nachstliegende Gedanke ware, den forstlichen ZinsfuB aus den finan
ziellen Ergebnissen der Forstwirtschaft selbst abzuleiten. Dies ist aber nicht 
tunlich, weil der Wirtschaftserfolg nicht bloB von den die Rentabilitat eines 
bestimmten Waldes bedingenden auBeren Verhaltnissen abhangig ist, sondern 
vor allem von der personlichen Initiative und den Wiinschen des Waldbesitzers. 
Ferner kommt in Betracht, daB sich beim Waldbesitz kein sog. gemeiner Wert 
(Verkehrswert) herausbilden kann, der die Grundlage fUr die Berechnung des 
forstlichen ZinsfuBes bilden konnte. Der Waldwert laBt sich nur als Ertrags
wert auf Grund eines vorausgenommenen ZinsfuBes bestimmen. 

Es gibt aber doch geniigend feste Anhaltspunkte, um den forstlichen Zins
fuB einzugrenzen und gegen willkiirliche Beurteilung zu schiitzen. Wie fiir 
jedes wirtschaftliche Unternehmen, so bildet auch fUr die Forstwirtschaft der 
landesiibliche ZinsfuB den RentabilitatsmaBstab. Der Waldbesitzer ist be
rechtigt, die Verzinsung seines Waldkapitals zu dem landesiiblichen ZinsfuB 
zu fordern, soweit nicht die vorhin genannten auBeren Hemmnisse sich der 
Erfiillung entgegenstellen. Diese Verzinsung wird ihm indessen beim Antritt 
des Besitzes durch einen Kaufsakt regelmaBig nicht zugestanden, sondern er 
muB sich vorIaufig mit einem geringeren ZinsfuB begniigen, also eine Karenz
zeit durchmachen. Der Grund hiefiir liegt darin, daB der Vorbesitzer (Ver
kaufer) die durch das Steigen der Holzpreise in sicherer Aussicht stehende 
Erhohung des Reinertrages durch die Wahl eines unter dem landesiiblichen 
ZinsfuB liegenden besonderen "forstlichen" Zinsfu13es eskomtiert. Das heiBt, 
der Kapitalwert oder Verkaufspreis des Waldes wird nicht mit dem landes
iiblichen, sondern mit einem niedrigeren, dem sog. forstlichen ZinsfuB berechnet. 
Dadurch wird der Kapitalwert entsprechend groBer und solange der Reinertrag 
die dem landesiiblichen ZinsfuB angemessene Hohe nicht erreicht hat, muB 
sich der neue Besitzer mit einem geringeren Verzinsungsprozent begniigen. 

Die Spannung zwischen dem forstlichen und landesiiblichen ZinsfuB wird aus
schlaggebend durch den Teuerungszuwachs der Holzpreise bestimmt. Um fast 
genau den gleichen Prozentsatz, mit welchem die Holzpreise oder iiberhaupt 
die Reineinnahmen steigen, kann der landesiibliche ZinsfuB herabgesetzt werden, 
wenn die Rechnung mit den steigenden Preisen und dem landesiiblichen Zins
fuB den gleichen Kapitalwert liefern solI wie die Rechnung mit dem forstlichen 
ZinsfuB und den gegenwartigen Holzpreisen. Unter Abwagung alIer Verhalt
nisse ergibt sich der SchluB, daB der forstliche ZinsfuB um 1% niedriger an
gesetzt werden kann als der landesiibliche ZinsfuB, somit gegenwartig auf 3%. 

Mit dem forstlichen ZinsfuB wird die Waldwirtschaft gerechnet, die tat
sachlich erwirtschaftbare und erwirtschaftete Verzinsung kann aber hoher oder 
auch kleiner sein. Die Regel ist, daB sie iiber dem forstlichen ZinsfuB liegt 
und allgemein kann man sagen, daB die Forstwirtschaft seit den 1870er Jahren 
eine gUnstige Entwicklung durchgemacht hat, nicht zu reden von der durch 
die Geldentwertung herbeigefiihrten Preissteigerung des Holzes seit dem Zu
sammenbruch Deutschlands. Wenn Rentabilitatsrechnungen fiir Staats
waldungen nur 30/ 0 und weniger Verzinsung ergeben, so liegt der Grund darin, 
daB die Kapitalwerte des Waldes, d. s. Bodenwert und Holzvorratswert, den 
steigenden Holzpreisen sofort nachgeschoben werden. Auf diese Weise ergibt 
sich zwischen Kapital und Rente immer das ungefahr gleiche Verhaltnis. Halt 
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man aber an dem fiir ein bestimmtes Jahr festgestellten Waldkapital auf langere 
Zeit fest, dann tritt die steigende tatsachliche Verzinsung sofort in die Er
scheinung. Die allgemeine Annahme, daB sich die Forstwirtschaft nur zu 2-3% 
verzinse, ist daher nicht richtig 1). Fiir den Besitzer, der seinen Wald schon 
seit langerer Zeit besitzt, ist die tatsachlich erwirtschaftete Verzinsung des 
urspriinglichen Anlagekapitals viel hOher als 3%. Wurde z. It. ein Wald im 
Nachhaltsbetrieb mit einem jahrlichen Reinertrag von 30000 .M'k. unter Unter
stellung eines forstlichen KapitalisierungszinsfuBes von 3% urn 1 Mill. Mark 
gekauft, dann betragt die Verzinsung zunachst 30/ 0. Steigt cler Reinertrag auf 
40 000 Mk., dann erzielt der Besitzer von seinem Anlagekapital eine Verzinsung 
von 4%. Verkauft er den Wald wieder, dann stent er den Verkaufspreis wieder 
mit 3% fest, d. h. er fordert 40000 : 0,03 = 1 333333 Mk. Der Waldbesitzer, 
der seinen Wald nicht verkauft (Staat, Gemeinde usw.), kann folgende Rech
nung aufmachen: 1. Durch die Steigerung des Reinertrages von 30 000 M. auf 
40 000 M. erzielt er ein hoheres Einkoinmen von 10 000 M. und damit eine 
Erhohung der Verzinsung seines urspriinglichen Waldkapitals von 3% auf 4%. 
2. Oder er kann einen Vermogenszuwachs von 333333 M. buchen, weil er beim 
Verkauf des Waldes 1333333 M. erhalten konnte. Legt er letztere Summe 
der Verzinsung seines Vermogenswertes zugrunde, dann ist das Verzinsungs
prozent bei 40 000 M. Reinertrag wieder nur 3%, obwohl sein Einkommen 
tatsachlich urn 10000 M. gewachsen ist. Aus dieser an sich richtigen Rechnung 
wird vielfach der iITtiimliche SchluB gezogen, daB sich die Waldwirtschaft 
iiberhaupt nur zu 30/ 0 verzinse. 

Die Nadelholzpreise sind von 1880-1910 durchschnittlich-jahrlich minde
stens urn .1,5% gestiegen. Unter der Annahme, daB der Waldreinertrag im 
ganzen sich urn den gleichen Prozentsatz erhoht hat, ergibt sich folgende 
schematische Rechnung: Reinertrag im Jahre 1880 90 M., Kapitalwert bei 
einem KapitalisierungszinsfuB von 3% 90: 0,03 = 3000 M. Mit einem Werts
zuwachs von 1,5% stieg der Reinertrag von 1880-1910 auf 140,68 M. Somit 
stieg die Verzinsung des Waldkapitals in diesen 30 Jahren auf (140,68· 100): 3000 
= 4,69%. Diesen ungefahren Betrag kann man als tatsachliche Verzinsung 
der Waldwirtschaft (Nadelholz) in den Jahren vor dem Krieg annehmen, wenn 
man als Ausgangspunkt das Jahr 1880 annimmt. 

1) Ausftihrlich ist die forstliche Zinsful3frage in meinem Lehrbuch der Waldwertrechnung 
usw. 3. Auf!., S. 11 ff. behandelt. 

5* 



Drittes Kapitel. 

Die Holzertrage. 

I. Die normale Massenerzeugung des Einzelbestandes. 
Der Holzertrag der einzelnen Bestande ist fUr den gleichen Zeitraum verschieden nach 

der Holzart und der Fruchtbarkeit des Bodens. Gewohnlich wird letztere nach fiinf Ab
stufungen - Bonitaten, Bonitatsklassen oder Standortsgiiten genannt - qualifiziert, 
und zwar in der Weise, daB der ersten Bonitat die fUr die betreffende Holzart moglichen 
hochsten Zuwachsleistungen an Masse und Hohe zukommen, der fiinften die geringsten. 
Diese fiinfte Bonitatsklasse bildet zugleich die Grenze zwischen Waldboden und solchen 
Standorten, welche einen "Wald" nicht mehr zu tragen vermogen, sondern nur einzelne 
Straucher und Baume mit kriippelhaftem Wuchs. Da aber der Anspruch der einzelnen 
Holzarten an die Giite des Standorts ein sehr verschiedener ist, so folgt daraus, daB der 
MaBstab fUr die Bonitatsabstufungen fUr jede Holzart ein anderer sein muB;. ein Kiefernc 
boden erster' Bonitat ist z. B. in den seltensten Fallen auch Fichten- oder Tannenboden 
derselben Bonitat, sondern fiir diese anspruchsvolleren Holzarten vielleicht nur Boden 
zweiter Standortsgiite. Die Erfahrung hat gezeigt, daB die groBere oder geringere 
Fruchtbarkeit des Bodens in ursachlichem Zusammenhang steht mit der Intensitat 
des Hohenwuchses der Baume, und deshalb bilden die Baumhohen den besten "Boni
tatsweiser". 

Dber den Zuwachsgang eines Bes~ap.des geben die Ertragstafeln AufschluB. Die
selben sind tabellarische tibersichten, in welchen unter der Voraussetzung normaler Ent
wicklung und BestockilIlg fUr die verschiedenen Alter desselben Bestandes die Masse, der 
Zuwachs und die massebildenden Faktoren pro Hektar niedergelegt sind. Sie sind also 
eigentliche Bestandsbiographien und werden fUr jede Holzart und innerhalb derselben 
fUr jede Bonitat besonders aufgestellt, unter Umstanden auch mit Ausscheidung von Wuchs
gebieten. 

Das zur Aufstellung solcher Tafeln notige Grundlagenmaterial wird auf Probeflachen 
erhoben, die in geschlossenen und normal bestockten Bestanden angelegt werden. Da diese 
normalen Verhaltnisse im eigentlichen Wirtschaftswalde sich fast nie vorfinden, so miissen 
die in den Ertragstafeln enthaltenen Angaben fUr den praktischen Gebrauch auf die lokalen 
Ertragssatze reduziert werden. 

Der Masse1lertrag der einzelnen Holzarten ist ein sehr verschiedener. Nehmen wir ein 
Bestandsalter von 100 Jahren an, dann ist in diesem Zeitpunkt der gesamte Holzgehalt 
(Derb- und Reisholz) pro Hektar bei der 

Kiefer (n,ach Sch wappach) . 
Fichte (nach Lorey) 
Tanne (nach Eichhorn) 
Buche (nach Schwappach) . 

Bonitat I II III IV V 

592 
115~ 
1100 
583 

Festmeter 
499 401 307 
931 739 569 
900 720 550 
499406 309 

204 
400 

218 

Dividiert man diese Ertrage durch 100, dann erhalt man den durchschnittlich jahr
lichen Haubarkeits- oder Abtriebsertrag (Abnutzungssatz) fUr die 100jahrige Umtriebszeit 
pro Hektar. 

Nicht inbegriffen sind die Ertrage, welche der Bestand vor dem 100. Jahre durch die 
Vornahme von Durchforstungshieben geliefert hat (Durchforstungsertrage, Zwischen-
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nutzungen). Dieselben sind sehr betrachtlich und machen bis zu 50% und mehr von der 
Masse des Abtriebsertrages (Hauptnutzung) aus. 

Von den angegebenen Gesamtholzmassen treffen auf das Reisholz folgende Prozente: 

Bonitat I II III IV V 
Kiefer. 9 10 12 15 20 
Fichte 9 10 11 16 20 
Tanne. 12 13 14 15 
Buche. 12 13 15 17 22 

Aus der vorigen Tabelle ist ersichtlich, daB die Tanne und Fichte an Massen
produktion das meiste leisten; dann folgen Buche und Kiefer mit ungefahr gleichgroBen 
Ertragen. 

Man unterscheidet: 

a) In bezug auf die Baumteile. 

1. Derbholz ist die oberirdische Holzmasse uber 7 cm Durchmesser einschlieBlich 
der Rinde gemessen, mit AusschluB des bei der Fallung am Stocke bleibenden Schaft
holzes. 

2. Nicht - Derbholz ist die ubrige Holzmasse, welche zerfiillt in: a) Reisig: Die 
oberirdische Holzmasse bis einsehlieBlich 7 em Durchmesser aufwarts. fJ) Stockholz: die 
unterirdische Holzmasse und der bei der FaIlung daranbleibende Teil des Schaftes. 

b) In bezug auf die Gebrauchsart. 

1. Bau- und Nutzholz (Nutzholz uberhaupt). 2. Brennholz. 

Die Rechnungseinheit fUr Holz bildet in der Wirtschaftsstatistik der Kubikmeter fester 
Holzmasse oder der Festmeter (fm). Das Brennholz wird im Walde entweder in Schicht
maBe - Raummeter = Stere; fruher Klafter - gesetzt oder nach Wellenhunderten 
veranschlagt. Ein Raummeter Scheit- und Prugelholz hat durchschnittlich 0,7 fm feste 
Holzmasse, ein Raummeter Stockholz 0,45 fm und 1 Hundert Wellen 2 fm. 

II. Der Holzertrag nach den Wirtschaftsergebnissen 
der Staatsforste. 

1. Die Abnutzungssatze im ganzen. 
Die Abnutzungssatze in den Staatsforsten bilden den verlassigsten Anhalts

punkt fur die Beurteilung des Ertragsvermagens des Waldes, weil in den Staats
forstverwaltungen die Ausscheidung der Sortimente und die Verbuchung mit 
graBter Genauigkeit erfolgt und die AbnutzltIlg sich im Rahmen der Nach
haltigkeit des Betriebes vollzieht. Man muB dabei allerdings im Auge behalten, 
daB die Staatsforste bisher nach sehr konservativen Grundsatzen und in ver
haltnismiiBig hohen Umtriebszeiten bewirtschaftet wurden. Die auBerste 
Leistungsfahigkeit stellen daher die Abnutzungssatze der Staatsforste, wenigstens 
vor dem Kriege, nicht dar. 

Die Betriebsergebnisse der groBeren Staatsforstverwaltungen sind in folgenden amt
lichen Schriften regelmiWig veroffentlicht: 

PreuBen: Amtliche Mitteilungen aus der Abteilung fUr Forsten des preuBischen 
Ministeriums fUr Landwirtschaft, Domanen und Forsten, Berlin, Verlag J. Springer 
(im AnschluB an "Die forstlichen VerhaItnisse PreuBens " , 3. Auf I. von K. Donner, 
Berlin 1894). 

Bayern: Mitteilungen aus der Staatsforstverwaltung Bayerns. Herausg. vom Staats
ministerium der Finanzen, Ministerial-Forstabteilung, Munchen. 

Sachsen: Tharandter Forstliches Jahrbuch. 
Wiirttemberg: Forststatistische Mitteilungen aus Wiirttemberg, herausg. von der 

Wiirttembergischen Forstdirektion, Stuttgart. 
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Baden: Statistische Nachweisungen aus der Forstverwaltung des GroBherzogtums 
Baden, Karlsruhe. 

Hessen: Mitteilungen aus der Forst· und Kameralverwaltung Hessens. Bearbeitet 
im Hess. Ministerium der Finanzen, Abt. fiir Forst· und Kameralverwaltung. (Sonder
abdruck aus "Beitrage zur Statistik Hessens".) Darmstadt. 

Braunschweig: Mitteilungen iiber die Wirtschaftsergebnisse der braunschweigischen 
Forstverwaltung. Bearbeitet in der Herzogl. Kammer, Direktion der Forsten, Braun
schweig. 

EIs-aB· Lothringen: Beitrage zur Statistik von EIsaB.Lothringen; herausgegeben 
vom Ministerium fiir EIsaB-Lothringen, Abteilung fiir Finanzen, Handel und Domanen. 
StraBburg. 

Resultate der Forstverwaltung im Regierungsbezirk Wiesbaden (1874-1907). 
In den Mitteilungen des Deutschen Forstvcreins erschienen bis zum Kriege: 

"Statistische Mitteilungen iiber die Ertrage der Waldungen", und zwar der Staats-, Ge
meinde- und groBeren Privatwaldungen, zusammengestellt von Prof. Dr. Schwappach. 

Die Kontinuitat des Holzanfalles wird durch die in jedem groBeren Forst
betrieb sich von Zeit zu Zeit einstellenden Kalamitaten (Windbruch, Schnee
druck, Eisdrnck, Insekten) gestort. Dieselben kommen aber, wenn sie nicht 
eine unverhaltnismaBige Ausdehnung haben, in der statistischen Durchschnitts
rechnung nur wenig zum Ausdruck, da Mehranfalle in dem einen Gebiet durch 
Minderfallungen in anderen Gebieten oder auch in den folgenden Jahren teil
weise wieder ausgeglichen werden. In den groBen Staatsforstverwaltungen sind 
derartige Ausgleichungen eher moglich als in den kleineren. 

GroBere Kalamitaten in den Staatsforsten traten ein: 

PreuBen. 1853-57 NonnenfraB in OstpreuBen. - 1857 -62 BorkenkiiferfraB in Ost
preuBen. - 1862-65 KiefernspannerfraB in Pommern mit nachfolgendem BorkenkMer
fraB. - 1865/66 KiefernspinnerfraB in Sachsen. - 1866/67 ForleulenfraB in Ost- und West
preuBen. - 1868/69 Windbruch in Brandenburg, Schlesien (nachfolgend~orkenkiifer), 
Sacbsen, Hessen-Nassau. - 1867-71 KiefernspinnerfraB in Pommern. - 1872 und 1874 
.Sturmflut in Pommern. - 1876 Windbruch in Sachsen. - 1881 Windbruch in WestpreuBen. 
- 1880-83 SpannerfraB in Pommern. - 1883/84 Schneebruch im Harz. - 1889 Wind
bruch in Schlesien. - 1894 (Februar) Windbruch in OstpreuBen, WestpreuBen, Brandenburg, 
Pommern, Posen, Sacbsen, Schleswig-Holstein, Hannover. - 1890-93 Nonnen- und 
KiefernspinnerfraB in Schlesien, Hannover, Westfalen. - 1902 (Ende) Windbruch in Ost
und WestpreuBen. - 1903 (April) Windbruch in den ostlichen Provinzen, namentlich in 
Schlesien. - 1908-11 NonnenfraB in OstpreuBen mit 4,96 Mill. fm Holzanfall. Das Holz 
wurde teilweise als Papierholz um 2-3,25 Mark je Raummeter verkauft. 

Bayern. 1868-70 Schnee- und Windbruch im ganzen Konigreich, namentlich aber 
in Niederbayern und Oberfranken (1868 Frankenwald). - 1872-74 Borkenkaferkalamitat, 
namentlich im bayerischen Wald (Niederbayern). - 1890-92 NonnenfraB im siidlichen 
Bayern, namentlich bei Miinchen (im Ebersberger Forst mit ca. 8000 ha fielen allein 
3963000 Ster an mit einem Nettowert von 201/, Mill. Mark). - 1894-96 Kiefernspanner
{raB in der Oberpfalz, Oberfranken und MitteHranken, namentlich im Niirnberger Reichs
wald (im Niirnberger FraBgebiet 2,41 Mill. Ster mit einem ErlOs von 9,133 Mill. Mark). -
1919 und 1920 Windwurf. 

Sachsen. Am 7. Dezember 1868 wurden 500000 fm vom Wind geworfen, dazu kam 
noch Schneebruch. 

Wiirttemberg. Am 5. Oktober 1852 und 26. Oktober 1870 war groBer Windbruch
schaden, im Dezember 1886 groBer Schnee- und Eisdruckschaden. 

Baden. 1m Oktober 1870 war Windbruch, 1875 Wind- und Schneebruch, im De
zember 1886 Schneedruck, im J anuar 1899 und im J anuarl901und namentlich am l. Februar 
1902 Windbruch. - 1910 Windfall und Schneebruch. 

EIsaB - Lothri,ngen. 1892, 1901 und 1902 verheerende Sturmschaden in den Tannen
bestanden (Oberforsterei Alberschweiler und St. Quirin). 

Eine Zusammenstellung der Waldkalamitiiten in Deutschland gibt Beck im Tharandter 
Forstl. Jahrbuch 1909. 
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Die Abnutzungssatze je Hektar in den deutschen Staatsfor~tell. 

---

Festmeter 
-.-.-~------

Jahr- PreuBen Bayern Sachsen Wiirttem- Baden EIsaB- Braun-
gange berg Lothringen schweig 
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2,0011,75 
I 1 12,84 1 I I 1830/34 -

I 
-- 4,48: 2,91 - -- - - -

1835/39 1,76]1,51 - - 4,15 1 2,65 -- 2,90 -
i - -

1 

--

1840/44 1,80 1,45 -- I -- 3,99 2,56 - 3,76 -- - - -

1845/49 1,89 11,50 -- - 4,23
1
2,73 

- 3,94 -- -
1 

-- -
1850/54 ""1 "52 

- - 4,80 3,19 -- 3,89 _. -
1 

- --

1855/59 2,33 1,90 - - 4,95 3,35 - 4,15 - -- 1 -- -

1860/64 2,50 2,00 - - 5,03 i 3,54 5,20 4,05 4,40 i 3,52 -- -

1865/69 2,68 2,01 -- -- 6,03,4,56 5,04 4,03 4,35 i 3,41 1872/74 -- -

1870/74 3,05 i 2,20 5,21 4,35 6,06 14,26 5,80 4,91 4,61 13,59 3,68 2,87 - -

1875/79 3,32 i 2,33 4,27 3,58 6,30 I 4,56 5,12 4,15 4,52 1 3,51 4,09 3,02 -- --

1880/84 3,4512,56 4,07 3,46 6,62 4,89 5,44 4,40 4,61 3,59 4,07 3,07 -- I --

1885/89 3,71 2,81 4,40 3,80 6,44 4,89 5,87 4,79 5,57 4,44 4,24 3,29 -- --

1890/94 3,96.3,11 5,00 4,40 6,45 4,96 5,79 4,73 5,37: 4,29 4,64 3,82 - : ----

1895/99 3,78 12,95 5,25 4,64 6,27 4,96 5,92 4,86 6,13 1 5,02 4,33 3,62 5,501 4,40 
1 

1900 3,82 13,05 4,90 4,30 6,29 1 4,99 6,09 i 5,07 6,42
1
5,30 4,34 3,64 5,70: 4,50 

1901 4,11 3,28 4,97 4,34 6,40 5,06 6,42 i 5,28 6,59 5,45 4,05 3,35 5,70 4,60 
1902 4,27 3,43 4,91 4,31 6,59 1 5,10 ~:~~ I ~:~! 7,93 i 6,56 5,05 4,30 5,50 4,30 
1903 4,92 4,14 4,42 3,86 6,49 5,09 6,59

1

5,40 4,99 4,33 5,60 4,30 
1904 4,61 3,84 4,66 4,02 6,4415,16 6,5315,44 6,53.5,31 3,98 3,35 5,70 4,60 

1905 4.2913,57 4,5413,92 6,59 5,36 6,76 1 5,59 6,44' 5,29 4,01 i 3,37 5,97 4,92 
1906 4;23 1 3,52 4,92 14,28 6,58 5,47 7,30 6,10 6,45 5,35 4,1513,56 5,62 4,50 
1907 4,30 3,61 4,66,4,06 6,63 5,50 7,52 i 6,31 6,42 5,34 4,22

1

3,60 5,57 4,46 
1908 4,54,3,75 5,17 1 4,51 6,57 5,25 7,17

1
5,95 6,39 5,25 3,87 3,28 5,93 4,64 

1909 4,9014,08 6,09 5,36 6,36' 5,04 7,03 5,90 7,00 5,78 4,07 3,45 5,61 4,34 

1905/091 4,4513,71 1 5,08 14,43 1 6,551 5,32 1 7,1615,971 6,5415,401 4,06 ! 3,45 1 5,70 1 4,57 

1910 5,87 15,10 6,04 5,32 6,35[5,00 6,87 5,79 7,5116,26 4,07 3,47 6,30 1 5,10 
1911 4,90 4,17 6,23 5,55 6,09 4,85 7,64 6,57 7,4816,22 4,38 3,76 6,04 , 4,85 
1912 4,97 14,28 6,29 5,52 6,11 4,89 7,36 6,30 7,12 15,94 4,36 3,76 6,501 5,40 
1913 5,05 6,00 5,26 5,76 1 4,65 7,14 6,16 6,73 5,56 4,29 3,74 6,70 1 5,60 
1914 4,891 6,10 5,32 5,28 4,18 7,21 6,23 6,6515,50 4,31 3,77 5,80 4,80 

1910/141 -- 1 -- 1 6,13 5,39 1 5,90 14,71 1 7,2416,211 7,10 5,90 1 4,28 1 3,70 1 6,27 i 5,15 

1915 3,78] -- 5,48 4,83 4,27 3,39 5,37]4,64 -- -- 3":912,~6 4,90 4,00 
1916 3,85 -- 5,38 4,74 4,96 3,97 5,83 4,96 -- -- 4,50 3,70 
1917 --

, 
-- -- -- 4,82 3,86 5,56 14,70 -- -- --

I 

-- 5,20 4,40 I 
1918 -

i -- -- -- 5,13 4,09 --

I 

-- --- -- -- -- 5,50 4,60 
1919 - 1 -- -- -- 6,55. 4,99 -- -- -- -- - ! -- 6,00! 4,90 

, 
I i I I 

Bemerkungen zur vorstehenden Tabelle. Die Abnutzungssatze beziehen sich 
auf die Holzbodenflache, bis 1879 in Wiirttemberg und Baden auf die Gesamtwaldflache. 

Unter der Gesamtmasse ist in Wiirttemberg bis 1904, in Baden bis 1914 das Stockholz 
nicht enthalten. 

In Bayern erfolgte die Anschreibung bis einschlieBlich 1901 nach Raummetern; die 
betreffenden Zahlen wurden in Festmeter umgerechnet. 



72 Die Holzertrage. 

Bayern. Die Abnutzungssatze von 1819-1867 betrugen in den damals sechsjahrigen 
Finanzperioden pro Hektar der produktiven FIache: 

1819/25. 
1825/31 . 
1831/37 . 
1837/43. 
1843/49. 

Gesamtmasse Derb· 
einschl. Stock- hob: 

holz; fm fm 
2,81 2,36 
3,49 3,00 
3,68 3,10 
4,04 3,35 
3,74 3,09 

1849/55. 
1855/61. 
1861/67. 
1868 •. 
1869 .. 

Gesamtmasse 
einschl. Stock-

holz; fm 
3,82 
4,14 
4,02 
4,25 
4,46 

Derb
holz 
fm 

3,14 
3,33 
3,33 
3,38 
3,59 

Sachscn. Zusammcnstcllung nach 10jahrigen Durchschnitten 1817-1901 im Tha
randtcr Forst!. Ja.hrb. 1897, S. 17. 

Der in Tabelle auf S. 71 verzeichnete wirkliche Holzanfall fiir das Hektar 
der Holzbodenflache (bestockten oder produktiven Flache) bietet nach zwei 
Richtungen hin Interesse. 

a) Zunachst ist hervorzuheben der bedeutende Unterschied zwischen den 
Massenertragen der preuBischen Staatsforste einerseits und der siiddeutschen 
und der sachsischen anderseits. Die Ursache hierfiir liegt in der Verschiedenheit 
der Boden- und Klimaverhaltnisse und in der dadurch bedingten Holzarten
verteilung. In den preuBischen Staatsforsten wiegt der armere Sandboden vor 
und deshalb die einen geringeren Massenertrag liefernde Kiefernbestockung. 
In Siiddeutschland fehlen zwar diese geringeren Sandboden auch nicht, aber 
sie treten doch in den Hintergrund gegen die mineralisch kraftigeren Boden 
des mittleren Berglandes und der Vorberge des eigentlichen Gebirges. Dazu 
kommt die groBere Niederschlagsmenge Siiddeutschlands und namentlich der 
bergigen Waldgebiete gegeniiber der geringen der norddeutschen Tiefebene. 
Geniigende Feuchtigkeit ist ein wuchsfordernder Faktor, der auch den Mangel 
an mineralischen Nahrstoffen des Bodens vielfach aufzuwiegen vermag. Wahrend 
in den preuBischen Staatsforsten die Kiefer 63% der Flache einnimmt und 
Fichte und Tanne zusammen nur 14%' bestockt die ertragsreiche, aber in 
bezug auf Boden und Feuchtigkeit auch anspruchsvollere Fichte und Tanne 
von der Staatswaldflache in Bayern 48%, Sachsen 78, Wiirttemberg 60, Baden 47, 
Braunschweig 46 und die Kiefer in Bayern 29%, Sachsen 19, Wiirttemberg 10, 
Baden 15, Braunschweig 6. Der verhaltnismaBig geringere Massenertrag der 
ElsaB-Lothringer Staatsforste ist auf das "Oberwiegen des Laubhol~es zuriick
zufiihren. 

b) Von weiterem Interesse ist die Tatsache, daB die Holzertrage in allen 
Staatsforsten seit den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts sehr bedeutend, nahezu 
oder ganz auf das Doppelte gestiegen sind. Darin allein liegtschon der beste 
Gegenbeweis gegen die Richtigkeit der von einzelnen Forstschriftstellern auf
gestellten Behauptung, daB der Wald von heute infolge Nachlassens der Boden
kraft schlechtere Wuchsverhaltnisse habe als vor 100 und mehr Jahren. 1m 
einzelnen ist das Steigen der Holzertrage durch folgende Umstande zu erklaren: 

a) Die in allen deutschen Staaten nun seit einem Jahrhundert mit zaher 
Energie durchgefiihrte systematische Pflege der Forstwirtschaft im Verein mit 
der Herausbildung der Forstwissenschaft mid des forstlichen Unterrichtes, 
sowie unterstiitzt durch zweckentsprechende Einrichtung des Forstverwaltungs
dienstes hat ihre reichen Friichte getragen. Man hat aus den Fehlern, MiB
erfolgen und der Systemlosigkeit der friiheren Generationen im Laufe der Zeit 
gelernt, man hat mit der ungefiigigen Waldesnatur gerungen und die Taktik, 
sie zu bezwingen, nun festgelegt. Waldbilder, wie sie von den Forstschrift
stellern des 18. Jahrhunderts geschildert werden, existieren heut;e nicht mehr. 



Del' Holzertrag nach den Wil'tschaftsergebnissen del' Staatsforste. 73 

AlB Marksteine fiir den Fortschritt der Waldwirtschaft sind zu verzeichnen: 
die Aufgabe der Plenterwirtschaft, an ihrer Statt Einfiihrung der Schlagwirt
schaft und die Hand in Hand damit gehende Ausbildung und Verbesserung der 
Kulturmethoden oder die systematiBche Durchbildung der natiirlichen Ver
jiingung, ferner die Einfiihrung eines fruher nicht gekannten Durchforstungs
betriebes, wodurch nicht nur der Wuchs der Bestande gefordert, sondern auch 
das Bchwache Holz zur Nutzung gebracht wird. 

(3) Durch die Ablosung der Holz-, Streu-, Weiderechte Bowie der sonstigen 
Nebennutzungsrechte (Harz) - wenigstens in den meisten Staaten - hat 
sich das Ertragsvermogen des Waldes wesentlich gehoben; ebenso durch die 
Herabminderung des Wildstandes und der Forstfrevel. 

y) Man glaubte bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts durch Einhaltung mog
lichst hoher Umtriebszeiten auch die groBte durchschnittlich-jahrliche Holz
menge auf der gegebenen Flache zu erziehen. Urn den fiir hohe Umtriebszeiten 
notwendigen Holzvorrat zu gewinnen, muBte man daher die Abnutzungssatze 
an sich niederhalten. Dazu kam aber noch, daB man aus Angstlichkeitund 
Unkenntnis der wirklichen Leistungsfahigkeit eines gut gepflegten Waldes 
die Etatssatze unverhliltnismaBig gering annahm. 

Auch die "Oberfiihrung des Mittelwaldes in Hochwald gab an vielen Orten 
Veranlassung zur Ansammlung groBerer Holzvorrate, weil man gerade ~ier 
mit der Nutzung sehr zuruckhielt. 

<5) In den von den allgemeinen Verkehrswegen abgelegenen Waldungen 
konnte man frUber wegen der Unverkauflichkeit des Holzes, namentlich der 
schwacheren Sortimente, nicht jenes Holzquantum nutzen, welches der Leistungs
fahigkeit des Waldes entsprach. Es gab Waldgebiete, in denen mindestens 
ebensoviel Holz jahrlich verfaulte als zur Nutzung gebracht werden konnte. 

Vom Jahre 1908 ab kam die Wirkung des Antrages Toerring zur Gel-
tung (s. "Staatswaldwirtschaft"). . . 

Derbholz und Reisholz. Die Holzertrage wurden in der Tabelle nach 
Gesamtmasse und Derbholz ausgewiesen. Letzteres bildet weitaus die sicherere 
GroBe, weil es genau vermessen bzw. in Raummeter aufgesetzt wird. Das in 
der Gesamtmasse auch enthaltene Reisholz laBt sich schon der Menge nach 
schwieriger feststellen. In einigen Gebieten wird es in Wellen aufgearbeitet 
(eineWelle hat 1 m Lange und 1 m Umfang), in anderen aber unaufgearbeitet 
nach Wellen nur abgeschatzt, wobei natiirlich die Auffassungen der Schatzenden 
weit auseinandergehen. Wahrend das Reisholz in holzarmeren Gegenden als 
Brennholz sehr hohe Preise erzielt und ebenso an vielen Orten das Nadelholz
reisig als Deckmaterial fiir Gartner oder als Streumaterial, ist es wieder in 
anderen Gegenden iiberhaupt nicht verwertbar. 

In dem Zeitraum 1905/09 betrug das Reisholzprozent von der Gesamt
masse in PreuBen 17%, Bayern 13, Sachsen 19, Wiirttemberg 17, Baden 17, 
ElsaB-Lothringen 15, Braunschweig 20. Beim Laubholz fallt mehr Reisholz 
an als beim Nadelholz. 

Das Stockholz (Stubben) blieb vor dem Kriege in vielen Waldgebieten 
ungenutzt. Dadurch geht ein betrachtlicher Teil des erzeugten HolzeB ver· 
loren, da auf eine Derbholzmasse von 100 fm noch dazu 25-30 fm Stockholz 
treffen. 

Die geringen Ertriige der elsaE -lothringischen Staatswaldungen sind zuruck
zufiihren auf ~n geringen Massen- und Wertzuwachs der Hardtwaldungen im oberen 
Rheintal bei Miihlhausen (14097 ha), die Einsparungen in den zur Umwandlung in Hoch
wald bestimmten lothringischen Mittelwaldungen, auf die Schwiichung del' Tannenbestiinde 
durch die Sturmschiiden von 1892, 1901 und 1902, auf den groEen Anteil der Buchenfliiche 
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(40%), auf die weitgehenden Holzbetechtigungen und finanziell auf die geringen Zuschiisse 
der Gemeinden fiir die Beforsterung ihrer Waldungen. - N ey fiihrt in der "StraBburger Post" 
1912, Nr. 380 und 404 aus, daB die haubaren Hochwaldungen wegen des franzOsiechen 
Plenterbetriebes vor 1827 sehr stammarm sind, die Mittelwaldungen aus franzOsischer Zeit 
sehr wenig Oberhol:g enthalten, der Heckenwald auf der lothringischen Hochebene nur aus 
schlechten Stockausschlii.gen mit R.eisigertrag besteht und der Wegebau vernachlassigt 
wurde. 

2. Der Nutzholzanfall. 
Der finanzielle Erfolg der Waldwirtschaft ist in erster Linie von der GroBe 

der Nutzholzausbeute abhangig. Die Umwalzung auf dem Gebiete des Ver
kehrs, des Halldels und der Industrie machte sich in der mitteleuropaischen 
Forstwirtschaft von dem Zeitrallm 1860-1865 an geltend. Vom Jahre 1864 
ab konnte in Deutschland der verstarkten Nachfrage nach Nutzholz durch die 
inlandische Produktion nicht mehr genugt werden und seit diesem Jahre wird 
dauernd mehr Nutzholz eingefiihrt als ausgefiihrt. Um dieselbe Zeit setzte 
auch der schon seit der Mitte des Jahrhunderts merklich hervortretende Ruck
gang des Brennholzverbrauches infolge der immer mehr zunehmenden Ver
wendung der Mineralkohle in verstarktem MaBe ein. Durch diese beiden epoche
machenden Tatsachen sah sich die Forstwirtschaft vor andere Ziele· gestellt 
wie bisher: die Brennholzzucht wurde verlassen und die Nutzholzzucht zum 
Programm erhoben. Deutlich kam dieser neue- Gesichtspunkt in der Ver
minderung der Buchennachzucht zum praktischen Ausdruck und andererseits 
in der verstarkten Kultur des Nadelholzes. Wie groB die Tragweite dieser 
von der Forstwirtschaft neu zu beschreitenden Bahn war, kann daraus ent
nommen werden, daB noch im Jahre 1859 in dem "Lehrbuch der Forstpolizei 
von Hundeshagen" 1) der forstpolitische Grundsatz aufgestellt wird, ein Staat 
habe weit weniger Gewinn von der Nutzholz- als von der Brennholzzucht und 
man stehe sich sehr im Lichte, uber den zu 25 0/ 0 angenommenen Bedarf hinaus 
die Nutzholzerzeugung, diese teuerste Holzerziehung, auszudehnen; eine Ein
schrankung der Nutzholzerzeugung konne als merklicher finanzieller Gewinn 
betrachtet werden. 

1m Laufe der Zeit kamen dann der Forstwirtschaft noch eine Reihe von 
wirtschaftlichen Erscheinungen zugute, die eine Steigerung der Nutzholzaus
beute moglich machten. Dahin gebOrt die Zunahme der Bautatigkeit in den 
Stadten von den 70er Jahren ab - der Nutzholzkonsum des platten Landes 
ist nicht nur ziemlich stetig, sondern auch verhaltnismaBig gering -, vielleicht 
auch die Wirkung der Holzzolle; der weitere Ausbau des Verkehrsnetzes und 
ganz besonders der seit anfangs der 80er Jahre riesig gestiegene Verbrauch 
von schwachen, vordem nur als Brennholz verwertbaren Nadelholzern durch 
die Zellulose- und Holzstoffindustrie und den Bergwerksbetrieb (Grubenholz). 
Auch der Bedarf an Kistenholz fallt in die Wagschale. 

Die finanzielle Bedeutung der Verwertung des Holzes als Nutzholz liegt 
darin, daB dieses teuerer bezahlt wird als das Brennholz und indirekt darin, 
daB durch die gesteigerte Nutzholzverwertung der Brennholzanfall geringer 
und deshalb ebenfalls im Preise in die Rohe getrieben wird. Die Zunahme des 
Nutzholzprozentes ist nur dann von finanziellem EinfluB, ~enn der Vnter
schied in den Preisen der schwacheren Nutzholzer und des Brennholzes ein merk
Hch verschiedener ist. Dies ist in der Regel der Fall, es gibt aber in einzelnen 
Gegenden und zu gewissen Zeiten davon auch Ausnahmezustande. Endlich 

1) 4. Auflage von Klauprecht, S. 313. - Auch Pfeil bemerkte in seinen "Grund
satzen der Forstwirtschaft" 1822, 1. Bd., S. 116ff., man solle nicht mehr Bauholz erziehen 
alB unbedingt notwendig ist, weil "seine Erziehung kostbarer ist" ale Brennholz. Man 
salle daher die Umtriebszeiten nicht lediglich auf dae Bauholz zuschneiden. 
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Der Nutzholzanfali in deutschen Staatsforsten nach Prozenten des 
Gesa m tholzanfalles und des Der bholzanfalles. 

Jahr 

1850-54 .. __ 
1855-59 .... 
1860-64 .... 
1865-69 .... 
1870-74 .... 
1875-79 .... 
1880-84 .... 
1885-89 .... 
1890 ........ 
1891 ........ 
1892 ........ 
1893 ........ 
1894 ........ 
1895 ........ 
1896 .... _ ... 
1897 ...... _. 
1898 ........ 
1899 ........ 
1900 ........ 
1901. ....... 
1902 ........ 
1903 ........ 
1904 ........ 
1905 ........ 
1906 ........ 
1907 ........ 
1 
1 
908 ........ 
909 ........ 

1910 ..... _ .. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

911 ........ 
912 ........ 
913 ........ 
914 ........ 
915 ........ 
916 ........ 
917. _ ...... 

PreuJ3en 

von 

Ge- I D b samt- er -
masse i holz 

- 26 
- 27 
- 29 
- 30 
- 29 
- 29 
- 34 
31 41 
36 47 
36 46 
36 46 
36 47 
44 53 
41 51 
40 50 
43 54 
45 56 
47 60 
48 60 
48 59 
45 55 
54 63 
54 64 
54 64 
52 62 
54 63 
52 63 
53 63 
59 67 
56 65 
58 67 
60 -
- --

- -
- -
- -

Bayern SacilSen Wiirt-
temberg 

von von von 

Ge- I Derb- Derb-samt- Derb-
masse I holz holz holz 

- 18 38 -
13 19 46 25 
17 23 54 36 
21 

I 

27 62 38 
31 37 64 44 
31 37 68 41 
32 38 76 45 
38 43 80 48 
40 46 80 54 
50 55 79 51 
50 55 79 54 
37 43 78 52 
40 46 78 52 
42 48 79 53 
45 50 79 52 
46 51 80 54 
44 50 81 56 
45 51 81 57 
45 52 82 58 
42 48 80 57 
43 49 79 58 
43 49 79 59 
44 51 81 60 
44 51 81 61 
45 52 83 62 
48 55 83 63 
50 57 83 63 
51 58 84 61 
52 59 84 62 
56 63 85 67 
56 62 85 66 
58 65 86 68 
59 65 86 69 
54 61 85 61 
55 62 86 65 
- - - 67 

Bayern. Das Nutzholzprozent betrug: 

von del' vom 
Gesamt- Derb-

masse holz 
1819-25 13 15 1843-49 
1825-31 12 14 1849-55 
1831-37 14 16 1855-61 
1837-43 13 16 1861-67 

Sachsen. Das Nutzholz betrug vom Derbholz: 

1817-26 
1827-36 
1837-46 

17% 
25 " 
31 " 

1847-53 
1854-63 
1864-73 

36% 
48 " 
62 " 

Baden ElsaJ3-
Lothringen 

von von 

s~t-I Derb- Gesamt-
masse holz masse 

- I 25 -
- I 24 -

25 

I 

31 -

24 31 -

30 38 36 
31 38 32 
31 39 34 
31 38 33 
34 42 40 
32 39 38 
32 39 54 
32 39 39 
33 40 38 
37 44 41 
40 47 42 
41 49 43 
40 47 47 
40 48 47 
40 47 44 
38 46 39 
42 50 47 
40 48 52 
39 47 40 
41 49 40 
40 48 42 
41 48 42 
40 48 40 
41 48 38 
43 50 39 
45 53 44 
47 55 46 
46 55 48 
46 55 47 
-

I 

- 36 
- - -
- -

von del' vom 
Gesamt-' 

masse 
13 
14 
16 
21 

1874-83 
1884-93 

Derb-
holz 
16 
17 
19 
25 

Braun-
schweig 

Yon 

Derb-
holz 

I -
--
--
-

---
-

-
-
-

--
--
-

--

52 
.54 
55 
53 
50 
52 
50 
50 
51 
55 
61 
59 
60 
60 
52 
58 
60 
64 
66 
63 
57 
59 
62 

71% 
79 " 



76 Die Hoh:;ertrage. 

ist die Hohe des Nutzholzprozentes auch bedingt von der Art der Verbuchung 
des verwerteten Holzes in der Forstrechnung. Von den Holzkaufern werden 
oft einzelne unter dem Titel Brennholz erworbene Holzsrucke fiir Nutzholz
zwecke verwendet und umgekehrt wird auch mancher Teil von Langnutzholz 
(Enden) von dem Kaufer zu Brennholz verschnitten. 

Aus der Tabelle S. 75 ist ersichtlich, daB das Derbnutzholzprozent - dieses 
ist gegeniiber dem Nutzholzprozent von der Gesamtmasse die zuverlassigere 
GroBe in den Staatsforsten - die Hohe von 50 iiberschritten hat. Diejenigen 
Staaten, in denen das Nadelholz und namentlich die Fichte vorherrscht, weisen 
ein hOheres Nutzholzprozent auf als die Staaien mit viel'Laubholz. Obenan 
steht das fichtenreiche Sachsen mit 86%, dann kommt Wiirttemberg mit 68%, 
PreuBen mit 67%, Bayern und Braunschweig mit 65%, Baden mit 55% und 
ElsaB-Lothringen mit 48% (1912/13). 

Laubholz gibt weniger Nutzholz ala Nadelholz. 

'Es betrug das Nutzholzprozent vom Derbholz in dlln Staatsforsten von 

PreuBen 
Bayern . 
Wtirttemberg . 
Baden .... 

PreuBen .. . 
Bayern .. . 
Wtirttemberg . 
Baden .... 

PreuBen .. . 
Bayern .. . 
Wiirttemberg . 
Baden 

A. Nadelholz. 

1908-1912 74, 75, 76, 76, 79. 
1912 u.1913 71, 73. 
1908-1913 SO, 79, SO, 82, 82, 83. 
1908-1913 65, 66, 69, 76, 77, 80. 

B. Eiche. 

1908-1912 
1912 u.1913 
1908-1913 
1908-1913 

c. Buche. 

1908-1912 
1912 u.1913 
1908-1913 
1908-1913 

59, 56, 56, 56, 59. 
57, 57. 
57, 55, 55, 57, 57, 58. 
34, 32, 31, 39, 38, 41. 

27, 26, 27, 27, 30. 
(Laubh. auBer Eiche) 22, 24. 
10, 8, 8, 12, 11, 14. 
9, 6, 7, 9, II, 14. 

Der Hochwaldbetrieb liefert mehr Nutzholz als der Mittel- und 
Niederwald betrie b. 

In den badischen Domiinenwaldungen fielen von der Gesamtmasse Nutzholz an: 

1892-1896 
1897-1901 

1910 
1911 
1913 
1914 

im im Mittel-
Hochwald u. Niederwald 

36% 18% 
41" 19" 
44" 20" 
46" 18" 
47" 22" 
47" 19" 

III. Die Holzproduktion des Deutschen Reichs. 

1. 1m ganzen. 
Bei den forststatistischen Erhebungen 1900 und 1913 wurde der Holzertrag 

der Forsten fiir das letzte vor dem 1. Juni abgeschlossene Wirtschaftsjahr 
ermittelt. Der Zeitraum des Wirtschaftsjahres sollte sich auf die tatsachliche 
Abgrenzung desselben in den einzelnen Besitzeinheiten beziehen (Kalenderjahr 
oder Wirtschaftsjahr). 
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Die ZuverHissigkeit der ermittelten Ertragsziffern ist nur bedingt zu be
urteilen. Am sichersten sind die Ausweise fur den Kron- und Staatswaldbesitz, 
schon etwas weniger sicher die fUr den Gemeinde-, Stiftungs- und FideikommiB
waldbesitz, sehr wenig verlaBlich sind aber die teilweise nur auf willkurlicher 
Schatzung beruhenden Angaben fUr den nichtgebundenen Privatwaldbesitz, 
insbesonders fUr die bauerlichen Waldungen und fUr die Genossenforste. Forst
politisch sind daher diese Zahlen vorsichtig zu bewerten. 

Der gesamte Holzertrag der Waldungen des Deutschen Reichs 
(Holznutzung 1912/13 und 1899/1900) wurde mit folgenden Betragen er
mittelt: 

1913 1900 
Sortiment im ganzen I je ha im ganzen I je ha 

fm fm % fm fm % 

Nutzholz .. , 
: 1 

28663648 2,01 49,0 120017895 ; 1,43 40,6 
Brennholz , . 19208608 1,35 32,9 17850646 I 1,28 36,2 

Sa. Derbholz : I 47872256 3,36 81,9 1378685421 2,71 76,7 
Stock- und Reisholz 10605017 0,75 I 18,1 11I495319 0,82 23,3 

Gesamtmasse I 58477273 I 4,1I 100 149363861 3,53 100 

Der im Erganzungsheft II zu den "Vierteljahrsheften zur Statistik des Deutschen 
Reichs" 1903 ftir das Jahr 1900 veriiffentlichte Gesamtholzertrag von'48 340 847 fm muBte 
nachtraglich in 49363861 fm korrigiert werden, da infolge eines Versehens der Gesamt
anfall der bayerischen Waldungen an Stock- und Reisholz urn 1 D23 014 fm zu nieder an
gegeben worden war. Der Ertrag in allen deutschen Waldungen an diescm Sortiment muBte 
deshalb von 10 472 305 fm auf 11 495 319 fm erhiiht werden. (Vgl. meinen Artikel im 
"AUg. Anzeiger f. d. Forstprodukten-Verkehr" 1916, Nr. 39. - Vierteljahrsheft z. Stat. d. 
Deutsch. Reichs 1916, 4. R., S. IV, 26). 

Die ausgewiesenen Ertrage des Erhebungsjahres 1913 sind hoher als die 
des Jahres 1900 

beim Nutzholz 
Brennholz 
Derbholz 
Gesamtholzanfall 

urn 

" 

8645752 fm 
1357962 " 

10003714 " 
9 1I3 412 " 

43,2% 
7,6 " 

26,4 " 
108,5 " 

Fur das Stock- und Reisholz ergibt sich ein Minderanfall von 890302 fm 
= 7,7%. 

Das Nutzholzprozent yom Derbholz betragt 59,9 gegenuber 52,9 im Jahre 
1900. 

Ordnet man die Staaten mit uber 100000 ha Waldflache nach der Derb
holzerzeugung je Hektar, dann ergibt sich nachstehende Reihenfolge: 

Braunschweig 5,03 fm Sachsen 3,80 fm 
Baden 4,74 

" 
ElsaB-Lothringen 3,61 

" Wurttemberg 4,51 
" 

Sachsen-Meiningen 3,40 
" Hessen . 4,34 

" 
Mecklenburg -Schwerin 3,21 

" Bayern . 3,83 
" 

'PreuBen 2,98 
" 

In bezug auf die Nutzholzerzeugung ist die Reihenfolge anders, weil 
bei derselben der verkleinernde EinfluB des Anteiles des Laubholzes una der 



78 Die Holzertrage. 

Der Holzertrag der Forste des Deutschen Reichs nach Bundes
staaten im Wirtschaftsjahr 1912/13. 

Staaten 

Preu/3en . 

Ostpreu/3en 
Westpreu/3en 
Brandenburg 
Pommern 
Posen 
Schlesien 
Sachsen. 
Schleswig-Holstein 
Hannover. 
Westfalen . 
Hessen·Nassau . 
Rheinland. 
Hohenzollern 

Bayern 

Oberbayern . 
Niederbayern 
Oberpfalz .. 
Oberfranken. 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben. 
Pfalz . 

Sachsen. 
Wurttemberg 

... 

Baden ... 
Hessen. . . 
Mecklenburg· Schwerin 
Sachsen-Weimar . . 
Mecklenburg-Strelitz 
Oldenburg 
Braunschweig . . . 
Sachsen-Meiningen . 
Sachsen-Altenburg . 
Sachsen-Koburg-Gotha 
Anhalt ...... . 
Schwarzburg-Sondersh .. 
Schwarzburg-Rudolstadt 
Waldeck 
Reu/3 alterer Linie . 
Reu/3 j ungerer Linie . 
Schaumburg-Lippe . 
Lippe. 
Lubeck, Bremen u. Ham

burg ..... 
ElsaB-Lothringen 

Deutsches Reich . 

Nutzholz Derb brennholz 

1000 fm je hit v~~' 1000 fm I je h:~~~ 
fm Derb· I fm Derb· 

holz holz 

15437 1,83 61,4 

1555 
1114 
2360 

884 
1196 
2988 
1000 

223 
1198 

785 
992 

1061 
80 

2,36 59,2 
1,90 66,1 
1,74 64,8 
1,39 54,1 
2,07 69,6 
2,56 70,4 
1,83 63,3 
1,62 49,0 
1,74 62,6 
1,40 58,5 
1,59 45,9 
1,27 53,6 
1,99 49,7 

5477 2,20 57,4 

1 342 2,60 62,7 
854 2,60 56,6 
617 1,70 54,1 
568 2,30 62,9 
354 1,40 47,8 
465 1,50 43,4 
802 3,40 66,3 
475 2,00 57,2 

1140 
1725 
1471 

495 
334 
230 
114 
72 

334 
237 
99 

141 
139 
69 
91 
48 
27 

119 
15 
56 

7 
787 

28664 

3,03 
2,86 
2,50 
2,07 
1,36 
2,44 
1,77 
1,08 
3,03 
2,19 
2,79 

; 2,34 

1,80 

2,01 

79,6 
63,2 
52,8 
47,7 
42,4 
68,9 
52,3 
56,3 
60,3 
68,5 
76,2 
61,3 
70,6 
66,0 
72,2 
39,0 
73,0 
86,2 
65,2 
46,3 

45,4 
50,0 

59,9 

9704 1,15 38,6 

1 072 1,62 40,8 
571 0,98 339 

1 281 0,94 35;2 
750 1,18 45,9 
522 0,90 30,4 

1 256 1,08 29,6 
579 1,06 36,7 
232 1,69 51,0 
714 1,04 37,4 
558 1,00 41,5 

1170 1,87 54,1 
919 1,10 46,4 

81 2,00 50,3 

4072 i 1,63 42,6 

800 1,60 37,3 
656 1,90 43,4 
525 1,50 45,9 
335 1,30 37,1 
387 1,50 52,2 
606 1,90 56,6 
408 1,70 33,7 
356 1,50 42,8 

293 
1003 
1316 

543 
453 
104 
104 
56 

220 
129 
31 
89 
58 
36 
35 
75 
10 
20 

5~ il 

8 
787 

192.09 

0,76 
1,66 
2,24 
2,27 
1,84 
1,10 
1,62 
0,84 
2,00 
1,19 
0,87 
1,48 

I
' 20,4 

36,8 
47,2 
52,3 
57,6 
31,1 
47,7 
43,7 
39,7 
31,5 
23,8 
38,7 
29,4 
34,0 
27,8 
61,0 
27,0 
13,8 
34,8 
53,7 

; 54,6 
1,80 . 50,0 

Sa. Derbholz 

1000 fm je ha 
fm 

I 
25141 2,98 

2627 
1685 
3641 
1634 
1718 
4244 
1579 

455 
1912 
1343 
2162 
1980 

161 

9549 

2142 
1510 
1141 

903 
741 

1071 
1210 

831 

1433 
2728 
2788 
1038 

788 
334 
218 
128 
554 
365 
130 
230 
197 
104 
126 
123 
37 

138 
23 

III 

15 
1573 

47872 

3,98 
2,88 
2,68 
2,57 
2,97 
3,64 
2,88 
3,31 
2,78 
2,40 
3,46 
2,37 
3,99 

3,83 

4,20 
4,50 
3,20 
3,60 
2,90 
3,40 
5,10 
3,50 

3,79 
4,52 

i 4,74 
4,34 
3,20 
3,54 
3,39 
1,92 
5,03 
3,38 
3,71 
3,83 
3,40 
3,85 
3,07 
2,86 
3,36 
4,60 
3,43 
3,67 

2,53 
3,60 

3,36 
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erhohende EinfluB der Fichten- und Tannenbestockung fiir die einzelnen Staaten 
zum Ausdruck kommt. Es betrug der Nutzholzanfall je ha: 

Braunschweig 
Sachsen ... 
Wiirttemberg . 
Baden .... 
Sachsen -Meiningen 

fm 

3,03 
3,01 
2,85 
2,50 
2,20 

Nutzholz-
prozent 

60,3 
79,6 
63,2 
52,8 
68,5 

Bayern 
Hessen 
PreuBen 
ElsaB-Lothringen 
Mecklenb.-Schwerin 

fm 

2,19 
2,07 
1,83 
1,80 
1,36 

Nutzholz-
prozent 

57,4 
47,7 
61,4 
50,0 
42,4 

Wahrend PreuBen vor dem FricdensschluB 59,3% der Waldflache des 
Deutschen Reichs besaB, lieferte es zur gesamten Derbholzproduktion nur 
52,5% und zur Nutzholzproduktion 53,8%. 

Die Staaten Bayern, Wiirttemberg, Baden, Hessen und Sachsen, die 1913 
zusammen 4,31 Mill. ha = 30,2 % der deutschen Waldflache besaBen, erzeugten 
17,53 Mill. fm Dcrbholz = 36,7% und 10,31 Mill. fm Nutzholz = 35,9% des 
Anfalles im Reich. 

Zu der vom Walde geleisteten Holzproduktion kommt noch der jahrliche Holzanfall 
aus den in Parken, Garten, auf Wiesen und Feldern stehenden Baumgruppen und 
Einzelbaumen, dessen GroBe auch nicht annahernd zu schatzen ist, fiir die Holzversorgung 
namenUich der Landbevolkerung aber sehr erheblich ins Gewicht falIt. 

Die jahrlich aus der Obstbaumzucht anfallende Holznutzung laBt sich wie 
folgt veranschlagen. 1m Jahre 1913 wurden im Deutschen Reiche gezahlt (Stat. Jahrb. 
1915, S. 53): 74,4 Mill. Stiick Apfelbaume. 30,8 Birn-, 64,5 Pflaumen- und Zwetschgen-, 
21,4 Kirsch-, 0,77 Aprikosen-, .. 2,02 Pfirsich-, 2,19 WalnuBbaume. Nimmt man die Holz
masse eines Kernobstbaumes (Apfel und Birnen) zu lfm, eines Steinobstbaumes (Pflaumen 
und Kirschen) zu 0,4 fm, eines Aprikosen- und Pfirsichbaumes zu 0,2 fm und eines WalnuB· 
baumes zu 2 fm an, dann reprasentieren aIle Obstbaume eine Holzmasse von 144 Mill. fm . 

• UnterstelIt man eine Umtriebszeit von 50 Jahren, dann kommt jahrlich 1/50 der Holzmasse 
oder 20/ 0 zur Abnutzung. Dies ergibt einen jahrlichen HolzanfalI aus der Obstbaumzucht 
von 2,88 Mill. fm, der der jahrlichen Holzproduktion einer Waldflache von 857000 ha 
entspricht. Bei einemNutzholzprozent von 30, ergibt sich ein jahrIicher N u tzholzanfall 
von rund 860 000 fm. 

Mit der jahrlichen Waldholznutzung von 4,11 fm je Hektar erreicht das 
Deutsche Reich die hochste Holzproduktion unter allen Staaten Europas. 

2. Nach Besitzarten. 
Aus der Ubersicht auf S. 80 geht hervor: 
a) Die Kron-, Staats- und Staatsanteilforste lieferten 1912/13 von 

der gesamten Produktion der deutschen Waldungen an Gesamtmasse 44,9%, 
an Derbholz 46,8%, an Nutzholz 50,8%, wahrend der Anteil an der Gesamt
waldflache nur 34,7% betrug. 

An der Steigerung der Derbholznutzung der deutschen Forste im Zeitraum 
1900/1913 urn 10 003 714 fm hatten die Staats- und Staatsanteilforste mit 
5805000 fm = 58,0% den groBten Anteil. 1m Jahre 1900 betrug die Ab
nutzung je ha 3,44 fm, 19134,54 fm, also 1,10 fm mehr. Die Nutzholzgewinnung 
stieg im gleichen Zeitraum in allen deutschen Waldungen um 8645752 fm, 
hiervon treffen auf die Staats- und Staatsanteilforste 5033 000 fm = 58,2%. 
- Die ErhOhung der Derbholznutzung von 1900-1913 betragt gegeniiber 
HIOO 37,9%, der Nutzholzgewinnung 57,5%. 

Wenn auch wegen der steigenden Nachfrage und des Anziehens der Holz
preise von 1900-1907 in vielen Staatsforsten die Abnutzung etwas erhoht 
worden war, so setzte die eigentliche Mehrnutzung doch erst vom Jahre 1908 
an ein infolge der Bewegung, die durch den An trag Toerring in Bayern auf 
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ErhOhung des Einschlages in den bayerischen Staatsforsten in ganz Deutl3ch
land nach der gleichen Richtung ausgelOst wurde (13. unter "Staatswaldwirt
schaft"). Die bedeutende Mehmutzung von 1908-1912/13 besteht daher in 
der Hauptsache in der Aufzehrung iiberschiissiger zuwachsarmer Altholz
vorrate. Auch der Durchforstungsbetrieb wird seit dieser Zeit intensiver gehand
habt. 1m iibrigen wird und soIl der Staatswald infolge seiner pfleglichen Behand
lung und der Vorteile, die die GroBflachenwirtschaft bietet, mit seinem Holz
ertrag immer an der Spitze aller Waldbesitzarten stehen. 

b) Die Gemeindeforste nehmen von der Gesamtwaldflache 16,1% ein 
und liefem von der gesamten Holzproduktion an Gesamtm.asse 17,6%, an 
Derbholz 16,0% und an Nutzholz 13,6%. Der Derbholzertrag ist 3,34 fm je ha, 
also geringer als der Ertrag der Staatsforste und auch der FideikommiBforste. 
Zum Teil ist diese geringere Leistung auf den hohen Anteil der Laubholzflache 
(46,6%) und speziell des Mittelwaldbetriebes zuriickzufiihren (daher der hohe. 
Reisholzanfall), zum Teil aber auch auf die hohen Anforderungen vieler Ge
meinden an das MaB der Waldausnutzung. Die Ertragskraft der WaldbOden 
wird in vielen Gebieten durch die Streunutzung geschwacht. Es gibt aber 
auch Gemeindewaldungen, namentlich Stadtewaldungen, die im besten Zu
stande sind. 

An der ErhOhung der Holznutzung von 1900 auf 1913 haben die Gemeinde
waldungen beim Derbholz mit 16,4%, beim Nutzholz mit 14,7% teilgenommen. 
Die Bewegung des Antrages Toerring iibertrug sich auch auf die Gemeinde
waldungen. 

c) Die Stiftungsforste weisen einen hoheren Derbmassenertrag je Hektar 
auf wie die Gemeindeforste. Dies mag zum Teil auf einen zufallig giinstigeren 
Standort dieser Besitzkategorie zuriickzufiihren sein, andererseits aber auf 
den Umstand, daB die meisten Stiftungen mit Waldbesitz finanziell gut situiert 
und deren Verpflichtungen auf eine bestimmte jahrliche Summe begrenzt sind. 
Dazu kommt, daB der Staat auf die Stiftungswaldungen mehr einwirken kann 
und von jeher mehr eingewirkt hat als auf die Gemeindewaldungen, bei deren 
Bewirtschaftung meist auch politische Riicksichten und die personlichen finan
ziellen Interessen der jeweiligen NutznieBer mitspielen. 

d) Die Genossenforste stehen beziiglich des Derbholzertrages je Hektar 
noch unter dem Durchschnitt der Privatforste, hinsichtlich des Gesamtertrages 
iiber diesem. Das Reisholzprozent erreicht in den Genossenforsten die hohe 
Ziffer von 32. Dies erklart sich aus dem groBen Anteil der Nieder- und Mittel
waldflache (Eichenschalwald der Haubergsgenossenschaften) wie der Laubholz
flache iiberhaupt. AuBerdem stehen in vielen Genossenschaften die Nutzungs
anspriiche iiber der Opferwilligkeit. 

Von der Gesamtflache der Genossenforste zu 289808 ha entfallen auf: 

Eichenschalwald 19,0% Laubholzhochwald 29,7% 
Sonstigen Niederwald 4,8" Laubholz iiberhaupt 68,0 " 
Mittelwald 9,9" Nadelholz 32,0" 

e) Bei den Privatforsten muB man die FideikommiBforste von den iibrigen 
Privatforsten scheiden. Die FideikommiBforste werden sehr gut bewirtschaftet 
und stehen daher hinsichtlich des durchschnittlichen Holzertrages den Staats
forsten am nachsten. Die iibrigen Privatforste bestehen zwar nicht durchweg 
aus Kleinbesitz, aber durch das -oberwiegen desselben werden die ausgewiesenen 
Holzertrage von demselben beherrscht. Diese sind so gering, daB man ihre 
Richtigkeit bezweifeln muB. Hier kommen die Fehler und Schwachen der 
Organisation der Statistik voU zur Geltung. 

End re s. ForstpoUtik. 2. Aun. 6 
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Nach den Anordnungen des Bundesrates fiir die statistische Erhebung von 
1913 sollte zwar die Mitwirkung der Organe der Forstverwaltungen bei den 
Schatzungen des Ertrages in tunlichst weitem Umfang veranlaBt werden. 
In der hierzu ergangenen Anweisung ist aber gesagt, daB, wenn dieser Weg 
nicht gangbar war, der Gemeindevorstand aus eigener Kenntnis oder mit Hilfe 
hierzu geeigneter Gemeindeangehoriger bei Besichtigung der Forstbestande die 
notigen Feststellungen machen mull. Man kann sich vorstellen, mit welcher 
Sorgfalt der Landbiirgermeister dieselben machte - sicher nur yom griinen 
Tisch aus! Dazu kommt, daB die bauerliche Bevolkerung yom wirklichen 
Ertrag des Waldes keine rechte Vorstellung hat, das in der eigenen Wirtschaft 
verwendete Holz nicht zum Ertrag rechnet usw. Dann wird aber auch der Ertrag 
mit Riicksicht auf die Steuer geflissentlich zu gering angegeben. 

Es ist daher mit Sicherheit anzunehmen, daB der wirkliche Holzertrag der 
fideikommissarisch nicht gebundenen Privatwaldungen hoher ist als der in der 
Statistik ausgewiesene. Auch die Tatsache, daB der Derbholzertrag im Jahre 
1913 urn 167000 fm geringer angegeben ist als im Jahre 1900, spricht dafiir. 

Unter dem danach sich ergebenden Vorbehalt beziiglich der Richtigkeit 
der ausgewiesenen Ziffern ergibt sich folgende Dbersicht: 

Fidei· Andere Privat-
kommiB- Privat- forste zu-

forste forste sammen 
Anteil an der Gesamtwaldflache 11,8% 33,7% 45,5% 

" 
Gesamtholzproduktion 13,2% 20,8% 34,0% 

" " " 
Derbholzproduktion . 13,5% 20,4% 33,9% 

" " " 
Nutzholzproduktion . 14,4% 18,3% 32,7% 

Je ha Gesamtholzertrag 4,59fm 2,43fm 3,07 fm 

" " 
Derbholzertrag 3,86fm 2,03 fm 2,51 fm 

" " 
Nutzholzertrag 2,46fm 1,10 fm 1,45 fm 

Ertragssteigerung 1900 -1913 : 

Derbholz 47,6% -1,7% 13,4% 
Nutzholz 68,1% 2,0% 23,5% 

Der Holzertrag nach Besitzarten 1913 und 1900. 

1000 Festmeter 

Besitzart Derbholz davon Nutzholz 

1913 I 1 1 mehr 1913 1 1900 I h 1 mehr 1900 mehr in % me r . 0/ In 0 

Kronforste . . . . . . . 1283 1 8551 4281 50,1 7831 4451 338 1 76,0 
Staats- u. Staatsanteilf. . 21144 15339. 5805 37,9 13787 8754 5033 57,5 

Sa. Kron: und Staatsforste 122 427116194 I 6233 I 38,5 114570 1 9 199 1 5371 1 58,4 

Gemeindeforste . . . . .1 7663 1 602511638127,213900 1263811262147,9 
Stiftungsforste . . . .. 894 703 191 17,2 550 359 191 53,2 
Genossenforste . . . .. 645 632 13 2,1 267 . 226 41 1,8 

Sa. Korperschaftsfors-te-.-I-,-9-2-02+1-7-36-0-+-1 -1-84-2-j1'--25-,0-r1-4-7-17-+-1 -3-22-3-j1'--1-49-4-71-4-6-,3 

FideikommiBforste . 
Andere Privatforste . 

Sa. Privatforste . . 

Deutsches Reich 

64981440312095147.6/413612460 1 1676 1 
9745 9912 -167 -1,7 5241 5137 104 

16243 114315 1928 13,4 9377 7596 I 1781. 

47872 137869 10003 26,4 28664 200181 8646 

68,1 
2,0 

23,5 

43,2 
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Derbholz-Massenertrage nach Besitzartell ill. den einzelnell 
Staaten 1913. 

Staatsforste Gemeindeforste 1) Privatforste 
Staat pro ha ! Nutzholz pro ha !NutzhOIZ pro ha ! Nutzholz 

fm % fm % fm % 

PreuBen . 4,25 66,8 2,80 51,2 2,24 58,5 
Bayern 5,23 61,4 2,99 50,8 3,09 54,5 
Sachsen 

" 
5,12 85,7 3,26 79,2 2,44 66,3 

Wilrttemberg . 6,20 66,1 3,97 57,1 3,44 65,6 
Baden. 5,84 54,7 5,15 46,7 3,53 61,1 
Hessen. 4,87 2) 48,7 4,23 42,0 3,88 53,9 
Mecklenb~rg.s'chw~r~ : 3,49 45,5 3,73 42,0 2,52 35,4 
Sachsen -Weimar . 4,72 70,1 2,51 63,5 2,42 69,6 
Braunschweig 5,59 62,9 4,65 68,1 3,38 68,1 
Sachsen.Meiningen 4,94 69,3 2,68 53,6 1,62 67,3 
ElsaB-Lothringen . 3,79 53,8 4,02 49,3 2,38 45,7 
DeutschesReich 4,55 65,4 3,34 50,9 2,51 57,8 

3. Der Verlust an Holzertrag durcll die Gebietsabtretungen 
an die Feinde Deutschlands. 

Der Verlust an Holzertrag infolge des Verlustes der auf S. 17 angegebenen 
Waldflachen in den abgetretenen Gebieten berechnet sich unter der Voraus
setzung, daB die in der Statistik 1913 fur die betreffenden Landesteile aus
gewiesenen Ertrage auch auf die Abtretungswaldungen zutreffen, wie folgt: 

Abge- Nutzholz Derb- Sa. Derb- Stock- u. ~~ 
tretene brennholz holz Reisholz S ~ 

Landesteil Wald- O! S 
. h I im . h I im . h I im 

I im 
., ., 

fliiche Je a ganzen Je a ganzen Je a ganzen ie ha I ganzen 0'0 
A 

ha fm lOOOfm fm lOOOfm fm 1000 fm fm lOOOfm lOOOfm 

OstpreuBen 41820 2,35 98 1,62 68 3,97 166 0,71 30 196 
WestpreuBen 391798 1,90 744 0,98 384 2,88 1128 0,61 239 1361 
Posen 469861 2,07 973 0,90 423 2,97 1396 0,85 399 1795 
Schlesien 19056 2,56 49 1,08 20 3,64 69 0,48 9 18 
Schleswig-Holstein 20235 1,63 33 1,69 34 3,32 67 0,88 18 85 
Eupen Malmedy . 31364 1,27 40 1,10 34 2,37 74 1,00 31 105 

PreuBen 974140 1,99 1937 0,99 963 2,98 2900 0,75 726 3626 
ElsaB· Lothringen 436347 1,80 787 1,80 786 3,60 1573 0,93 404 1971 

Zusammen 1410487 1,93 2724 1,24 1749 3,17 4473 0,80 ' 1130 5603 

Gegenuber dem Ertrag im Jahre 1913 ist demnach in dem verkleinerten 
Deutschland der jahrliche Holzanfall geringer 

an Nutzholz . . . urn 2724000 fm = 9,5% 
" Derbbrennholz. . . " 1 749000 fm = 9,1" 

Gesamtderbholz . . " 4473000 fm = 9,3" 
" Stock- und Reisholz " 1 130000 fm = 10,7 " 
" Gesamtholzmasse 5603000 fm = 9,6" 

1) Ohne Stiftungsforste. - 2) EinschI. Kronforste. 

6'" 
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Der jahrliche Holzertrag der jetzigen Waldflache des Deutschen 
Reichs berechnet sich demnach auf: 

Sortiment im ganzen je ha 
Ofo I je Kopf 

fm fm fm 

Nutzholz 25939648 2,03 49,1 
I 

0,43 
Brennholz . 17459608 1,36 33,0 0,28 

Sa. Derbholz 43399256 3,39 82,1 
I 

0,71 
Stock- und Reisholz 9475017 0,74 17,9 0,16 

Gesamtmasse 52874273 4,13 100 I 0,87 

Einwohnerzahl 8. Oktober 1919 60,9 Mill. 
Den groBten Verlust hat PreuBen. Nach friiheren .Angaben betragt der

selbe in den abgetretenen Gebieten 1727974 fm NadeInutzholz = 8,42% des 
preuBischen Gesamtertrages, 198894 fm Laubnutzholz = 13,22%' zusammen 
1 926 868 fm Nutzholz = 12,48%, dazu 989952 fm = 10,20% Derbbrennholz. 



Viertes Kapitel. 

Die Geldertrage. 

I. Begriffe and Ubersicht. 
Sichere, dem GroBbetriebe entsprechende Zahlen liefem nur die Staats

forstwirtschaften. Die Ertrage der groBen Privatforstbetriebe hangen zeitlich 
und ortlich sehr stark von den Bediirfnissen und Wiinschen der Besitzer abo 
Bei den Gemeindewaldungen wirkt die vielfach iibliche Verteilung von Holz
ertragen an die Gemeindemitglieder storend. Zu beachten ist, daB die Privat
waldbesitzer aus ihren Waldungen mehr herauswirtschaften wie der Staat. 

Aus der jahrlichen Roheinnahme (Rohertrag, Bruttoertrag) werden die 
auf die Verwaltung und den Betrieb entfallenden Ausgaben oder die Wirt
schaftskosten bestritten. Die Differenz bildet den EinnahmeiiberschuB 
oder die Reineinnahme (Aktivrest). Dieselbe ist gleichwertig mit dem Be
trag, welcher im Staatshaushalt jahrlich bar an die Staatskasse abgeliefert 
und in den Staatsbudgets als Aktivrest vorgetragen wird. 

Vielfach wird dieser nberschuB auch Reinertrag genannt, eine Bezeichnung, 
die nicht korrekt ist und dither besser vermieden werden sonte. Es ist zu unter
scheiden zwischen Waldreinertrag (Waldrente) und Bodenreinertrag (Boden
rente). 

Der Waldreinertrag, dessen Begriff der Regel nach einen jahrlichen 
Nachhaltsbetrieb voraussetzt, besteht in der Differenz der jahrlichen Ein
nahmen und Ausgaben, welche aus der Bewirtschaftung der gegebenen Wald
flache fallig werden. Er stent das Einkommen des Waldbesitzers aus seinem 
in der Waldwirtschaft festgelegten Boden- und Holzvorratskapital vor, also 
die Zinsen dieser beiden Produktionsfaktoren. Unter den Einnahmen und Aus
gaben der Staatsforstbetriebe finden sich aber auch oft Positionen, welche 
Kapitalverschiebungen sind, wie z. B. die auf Waldankaufe und -verkaufe 
treffenden Summen, Abfindungskapitalien fiir eingeloste Forstrechte usw., oder 
die mit der fiskalischen Waldwirtschaft in keinem bzw. nur sehr losem Zusammen
hange stehen, wie die Ausgaben fiir Handhabung der Forstpolizei und fiir die 
Bewirtschaftung der Korporationswaldungen durch die Staatsforstbeamten, 
fiir Unterrichtswesen. Andererseits werden oft Ausgaben, welche in der Forst
rechnung eigentlich erscheinen miiBten, auf andere Fonds abgewalzt, wie die 
Pensionen der Staatsforstbeamten, oft auch Kapitalien fUr Ankaufe, Forst
rechtsa blOsungen. 

1m Sinne der wissenschaftlichen Rentabilitatsrechnung ist unter Reinertrag 
nur der Bodenreinertrag oder die Bodenrente zu verstehen. Denn von den 
beiden Einkommensarten des Waldbesitzers ist nur die " Bodenrente urspriing
liches Einkommen, der Zins des Holzvorratskapitales insofem nur ein aus
bedungenes, als der Holzvorrat ein erspartes, durch den Abtrieb aller Bestande 
jederzeit fliissig zu machendes Vermogen des Waldbesitzers bildet, dessen 
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88 Die Geldertrage. 

Zinsen ihm in dem jahrlichen oder periodischen Geldertrag des Waldes zuriick
erstattet werden. 

Der Betrag, der aus der Staatswaldwirlschaft jahrlich zur Staatskasse 
flieBt, deckt sich daher begrifflich weder mit dem Waldreinertrag noch mit 
dem Bodenreinertrag. Er kommt allerdings dem ersteren weit naher als dem 
letzteren, ist aber trotzdem eine GroBe fiir sich, die man am zutreffendsten 
mit "OberschuB oder Reineinnahme bezeichnet. 

Es ist auch durchaus unzulassig, die nur von den laufenden jahrlichen Bar
ausgaben entlastete Einnahme, wie sie eben aus der Staatshaushaltsrechnung 
hervorgeht, oder auch den wirklichen Waldreinertrag in Parallele zu stellen 
mit dem Reinertrag des landwirtschaftlich benutzten Bodens. Dieser letztere 
ist nur mit dem forstlichen Bodenreinertrag, d. h. der Rente des forstlichen 
Bodenertragswertes vergleichbar. Denn der Waldbesitzer ist immer um den 
Wert des Holzvorrates reicher als der Landwirt mit Boden von gleichem Flachen. 
maB und gleicher Qualitat. Auf den Irrtum, der in der Gleichstellung von Wald
reinertrag bzw. Budgetertrag und landwirtschaftlichem Bodenreinertrag liegt, 
ist auch der falsche Glaube zuriickzufiihren, daB der gleiche Boden bei forst
licher Benlltzung hOhere Ertrage liefere als bei landwirtschaftlicher Benutzung. 
In einzelnen Fallen traf dies bisher zu, in der Mehrzahl der FaIle aber war vor 
dem Kriege ein rationell geleiteter landwirtschaftlicher Betrieb selbst bei 
niederen Getreidepreisen usw. rentabler als der forstliche. 

Bei der Beurteilung der finanziellen Ergebnisse der Staatsforstbetriebe 
ist im Auge zu behalten, daB dieselben teuerer wirtschaften als die Privat
forstbetriebe. 

Setzt man das Verhaltnis zwischen Bodenkapital und Holzvorratskapital 
auf 1 : 4 fest, dann treffen von dem EinnahmeiiberschuB pro Hektar ein Fiinftel 
auf die Bodenrente, vier Fiinftel auf den Zins des Holzvorrates, wobei man 
natiirlich voraussetzen muB, daB der "OberschuB yom wirklichen Waldreinertrag 
nicht wesentlich abweicht. Fiir das Jahr 1912 gestaltete sich nun dieses Ver
haltnis fiir die Staatsforste in folgender Weise: 

Hiervon treffen auf 
"OberschuB Bodenrente Vorratszins 

Mark pro Hektar • 
PreuBen 28,1 5,62 22,48 
Bayern . 37,4 7,48 29,92 
Sachsen . 61,8 12,36 49,44 
Wiirttemberg 66,9 13,38 53,52 
Baden . . . 56,4 11,28 45,12 
ElsaB-Lothringen 29,7 5,94 23,76 
Braunschweig . . 35,2 7,04 28,16 

Beim aussetzenden Betrieb wird die Tauschung von der hohen Rentabilitat 
der Waldwirtschaft durch die vielfach angewendete unrichtige Durchschnitts
rechnung noch verscharft. Liefert ein Bestand z. B. im 8Qjahrigen Alter 5000 M. 

. 5000 
Abtriebsertrag, so ist der jahrliche Ertrag mcht 80 = 62,5 M., sondern 

1,0!~~ 1 ·0,03 = 5000 . 0,1037 . 0,03 = 15,56 M. Die Differenz von 62,50 bis 

15,56 = 46,94 M. ist der Zins eines Holzvorratskapitals, welches beim aus
setzenden Betriebe gar nicht vorhanden ist. 

Die Roheinnahmen, Ausgaben und "Oberschiisse verschiedener deutscher 
Staatsforste sind in der Tabelle auf S. 86 nachgewiesen, und zwar fiir das 
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Hektar del' Gesamtwaldflache. Die Unterstellung del' letzteren und nicht del' 
Holzbodenflache, welche fUr den Holzertrag maBgebend ist, ist deswegen ge
boten, weil auch die zur Holzzucht nicht beniitzte Flache Einnahmen abwerfen 
kann(Jagdertrage, Nebennutzungen) und Ausgaben (oft auch Steuer, Ver
bauungen usw.) verursacht. 

Die Einnahmen und Ausgaben beziehen sich auf das Rechnungsjahr (Etatsjahr)· 
Dasselbe lief VOl' der Zeit des 1. April 1920 im Reich, in PreuBen, Wiirttemberg, Hessen, 
Braunschweig, EIsaB-Lothringen, S.-Koburg-Gotha (seit 1905), Schwarzburg-Sonders
hausen (seit 1904), Schwarzburg-Rudolstadt (seit 1909), ReuB a. L. (seit 1913), ReuB j. L. 
(seit 1911), Schaumburg-Lippe u. Lippe vom 1. April bis 31. Marz. Da hier drei Quartalc 
auf das erstc Kalenderjahr treffen, wird dieses fiir die Anschreibung des Rechnungsjahres 
in einer Jahreszahl gewahlt. In den beiden Mecklenburg und Anhalt begann das Rech
nungsjahr mit dem 1. Juli, in allen iibrigen Bundesstaaten, also auch in Bayern und Baden, 
mit dem 1. Januar. - Seit dem 1. April 1920 lauft das Etats-(Finanz-)jahr im Reich 
und in allen Staaten vom 1. April bis 31. Marz. Das FOl'stwirtschaftsjahr erstreckt sich 
vom 1. Oktober bis 30. September (das Forstwirtschaftsjahr 1920/21 entspricht z. B. 
dcm Etatsjahr 1921), in Bayern vom 1. Juli bis 30. Juni. 

In Bayern erschien das erste Finanzgesetz am 22. Juni 1819. Die Finanzperioden 
waren sechsjahrig und liefen vom 1. Oktober (1819 anfangend) bis zum 30. September. 
Von 1868 ab wurde del' Anfang des Rechnungsjahres auf den 1. Januar verlegt und die Dauer 
del' Finanzperiode auf zwei Jahre iestgesetzt. Die IX. Finanzperiode umfaBt die Zeit vom 
1. Oktober 1867 bis 31. Dezember 1869, die X. Finanzperiode die Kalenderjahre 1870 und 
1871 usw. Bis zum ,Jahre 1868 war das Budget ein Nettobudget, yon da ab sind auch die 
Verwaltungsausgaben aufgenommen. 

Pro Hektal' del' Gesamtwaldflache betl'ug in Bayern: 

Rohein- Aus- Ubel'- Rohein- Aus- Uber-
nahme gabe Bchu/3 nahme gabe schu/3 

M. M. M. M. M. M. 
1796--1801 1,15 1849-55 14,6 7,2 7,4 
1819-25 7,7 3,6 4,1 1855--61 20,1 8,8 11,3 
1825--31 8,5 3,9 4,6 1861-67 24,1 9,9 14,2 
1831-37 11,1 4,6 6,5 1868 21,1 10,1 11,1 
1837-43 14,8 5,6 9,2 1869 21,8 10,4 11,4 
1843-49 14,7 6,7 8,0 

II. Roheinnahmen nnd Holzpreise. 
Die Roheinnahme bildet fUr die Beurteilung del' Ertragsfahigkeit del' Wald

wirtschaft in den verschiedenen Gebieten und Zeiten insofern einen sichereren 
.M:aBstab als die Heineinnahme, weil die Verrechnung del' Ausgaben in den 
cinz('ln('n Staatsforstverwaltungen nicht nach den gleichen Grundsatzen erfolgt. 

1. Aus Holz. 
Del' weitaus groBte Teil aller Einnahmen entfallt auf die Holznutzung und 

hi~rvon wieder del' groBere Teil ill: den Staaten mit iiberwiegendem Nadelholz 
auf das Nutzholz. 

Wie aus del' Tabelle S. 86 ersichtlich ist, gehen die Roheinnahmen aus 
den Staatsforsten weit auseinander. Die Roheinnahme ist ein Produkt des 
Holzmassenertrages und des Holzpreises, wenn man die weniger einfluBreichen 
Nebennutzungen auBer acht laBt. Die Verschiedenheit del' Holzertrage in den 
verschiedenen Staaten wurde schon fruher (S. 72) erortert. Was die Holz
preise anbelangt, so sind dieselben im allgemeinen um so hoher, je naher 
die Waldungen dem Rheine zu liegen. Nur Sachsen, welches fUr sich ein 
eigenes Holzabsatzgebiet ist, macht hiervon eine Ausnahme, bis zu einem 
gewissen Grade auch Schlesien. Wiirttemberg und Baden haben ihre hohen 
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Einnahmen der guten Absatzlage zu verdanken. In PreuBen driicken die 
niederen Holzpreise des Ostens, in Bayern die Gebirgsforste einsehlieBlich des 
bayerischen Waldes und die Forstbereehtigungen die Roheinnahmen herab. 

Die fUr die gesamte Holzmasse sieh berechnenden Durehschnittspreise 
(Gesamterlos dividiert durch Gesamtholzmasse) sind in Tabelle S. 91 dar
gestellt. 

Die Durchsehnittspreise der Gesamtholzmasse sind auBer von der 
Marktkonjunktur iiberhaupt von dem Massenverhaltnis der jahrlich zur Nutzung 
gelangenden Holzarten, von der Nutzholzausbeute, den ortlichen Absatzlagen usw. 
abhangig. 

Die Preisbewegung gibt folgendes Bild: 
1. Ein besonderer Preisaufsehwung fand in Siiddeutschland im Jahre 1837 

statt. Derselbe setzte sieh dann in ganz Deutschland in den 40er Jahren in 
geringem MaBe fort, wurde aber dureh die politisehen Ereignisse des Jahres 
1848 und 1849 untprbrochen, namentlich in Siiddeutschland. 

2. Von 1850-1865 stiegen die Holzpreise, von 1850-55 wenig, von 18.56-62 
starker, von 1863-65 am starksten. (In den 50er Jahren Befestigung der 
innerpolitischen Verhaltnisse, in den 60er Jahren Aufschwung der Industrie, 
Eisenbahnbauten. ) 

3. Von 1866-1870 fielen die Holzpreise. Eine kleine Aufwartsbewegung 
ist im Jahre 1868 gegeniiber den beiden Vorjahren zu verzeichnen (Krieg 
von 1866, Abschaffung der Nutzholzzolle vom 1. Juli 1865 ab, dann Krieg 
1870/71). 

4. 1m Jahre 1871 ist da und dart bereits wieder ein Anziehen der Preisc 
bemerkbar. 

5. Von 1872-1875 schnellten die Holzpreise rapid auf eine bis dahin nicht 
gekannte Hohe empor. In PreuBen begann die Steigerung erst vom Jahre 
1873 ab, in Bayern hielten sich die Preise aueh noeh im Jahre 1876 (Griinderzeit). 

6. Von 1876-1887 sanken die Preise, von 1876-1881 stark (1~76-1878 
Krisisjahre). Die kleine Aufwartsbewegung im Jahre 1878 war veranlaBt durch 
die EinfUhrung des Holzzolles im Jahre 1879. Von 1882-1885 zogen die Preise 
kaum etwas an (1885 ErhOhung des Holzzolles) und sanken im Jahre 1886 
etwas, 1887 (Kriegsgefahr gegeniiber Frankreich) plotzlich auf einen Tiefstand, 
den sie seitdem nicht wieder erreicht haben. 

7. Von 1888-1900 stiegen die Preise, am starksten von 1897-1900; in 
letzterem Jahre erreichten sie den hochsten bis dahin zu verzeichnenden Stand 
(Sommer 1901 Krisis; s. unter Holzhandel). 

8. 1m Sommer 1901 trat eine schwere wirtschaftliche Krisis ein, daher 1902 
Riickschlag der Holzpreise. Von 1903 ab steigende Erholung bis zum Hoch
konjunkturjahr 1907. 

9. Der Riicksehlag von 1908 war bald iiberwunden, die Holzpreise wies·en 
bald wieder eine steigende Riehtung auf bis zum Kriegsbeginn 1914, wenn 
auch mit unregelmaBigen Sehwankungen. 

Setzt man die in den preuBisehen undbayerischen Staatsforsten in dem 
Zeitraum 1861-1870 erzielten durchsehnittlichen Holzpreise einerseits und 
die auf den gleichen Zeitraum bezogenen durchschnittlichen Roggenpreise 
andererseits = 100, so ergibt sieh folgende Zusammenstellung, aus der hervor
geht, daB das Sinken oder Stagnieren der Getreidepreise auf die Holzpreise 
nicht nur keinen EinfluB geiibt hat, sondern daB letztere in PreuBen bis 1913 
urn 97%, in Bayern bis 1912 urn 143% gestiegen sind (Staatsforste). 
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Die Durchschnitt,spreise fur Holz im ganzen in den Staatsforsten 
pro Festmeter in Mark. 

I 
.: 

.:!l 
.: ., .: .:!l 

" 
.~ g S ., • ~D 

'" ... 
'" 0 '" 0 '" "'Q 

'" '" "'.c: '" O>Q 

Jahr '" ~ "'.c: "" 
d._ Jahr "" 0<.-., -E-e "' ... ., ;., .c:,c "' ... !l d oj 

~~ !l 0< " ... " ~~ ~ oj " 

I 
~ ~ oj '" ~ 

~ r£!A 0 ~ "'A 0 
H H 

1830-34 3,3 I -

I 
6,5 -

I 
- 1880 6,0 7,1 12,4- 9,8 9,7 

1835-39 3,7 

I 

- 6,8 - - 1881 5,8 7,0 12,4- 8,9 8,5 
1840-44 4,3 - 8,0 - - 1882 5,8 7,0 12,7 9,1 8,6 
1845-49 4,2 - I 8,3 - I - 1883 6,3 7,0 13,6 9,4- 9,1 

1850 4-,4- 3,4- 8,0 4-,9 i 
1884- 6,3 7,2 13,8 9,5 8,7 -
1885 6,3 7,3 14-,1 9,4- 8,1 

1851 4-,2 3,3 8,3 4-,6 -
1886 6,3 7,2 13,7 9,1 -8,1 

1852 4-,4- 3,6 9,0 4-,7 -
1853 4-,6 3,5 9,2 

4-,51 
- 1880-86 1 6,1 I 7,1 I 13,2 I 9,3 I 8,7 

1854- 4,6 3,8 9,2 5,5 -

1 I I I I 1855 4-,9 3,9 8,9 5,7 - 1887 5,9 7,0 13,4- 8,2 7,7 

1850-55 1 4-,5 I 3,6 I 8,8 I 5,0 I - 1888 6,2 7,3 13,6 8,9 8,4-
1856 4-,3 4,3 9,2 6,4- - 1889 6,6 7,6 14,3 9,4- 8,7 
1857 4-,8 4-,5 9,6 7,1 - 1890 6,9 8,2 14-,7 9,8 9,1 
1858 4,5 4,7 10,3 8,0 - 1891 7,0 7,9 14,2 10,1 9,9 
1859 4-,6 4-,8 10,7 7,9 - 1892 6,8 8,0 13,1 10,3 9,3 
1860 4-,9 4-,9 10,6 8,7 - 1893 6,6 7,8 13,1 10,4- 8,6 
1861 5,2 5,3 11,0 9,4- - 1894- 6,5 8,0 13,2 10,3 8,9 
1862 I 5,2 5,5 11,4- 8,9 - 1888-94 1 6,7 I 7,8 I 13,7 I 9,9 I 9,0 

1856 62 1 4,8 I 4,9 I 10,4 I 8,1 I 

1 

I 

1 I I I 

I 

I 

1895 6,5 8,3 
1

14,0 
1l,0 10,2 

1863 5,1 6,0 11,7 

I 

9,1 - 1896 6,7 8,0 15,1 II,1 10,1 
1864- 5,6 6,4 12,1 10,2 - 1897 7,4 8,4 16,0 II,3 10,9 
1865 6,3 7,0 13,0 10,8 -

1895-97 1 I I 15,0 I 11,1 I 
1863-65 1 5,7 I 6,5 I 12,3 I 10,0 I 

6,9 8,2 10,4 
-

1866 5,9 

I 
6,2 

1
12,2 I 

9,5 
I 

- 1898 8,0 9,1 15,5 II,7 II,4-
1867 6,0 5,6 10,6 8,6 - 1899 B,7 9,6 15,.6 12,0 11,7 
1868 5,8 

1 

5,5 II,1 

1 

8,7 - 1900 9,4- 10,0 16,9 12,5 12,0 
1869 5,3 5,6 I 9,0 8,6 - 1901 8,8 10,2 15,6 12,4 11,6 
)870 5,8 5,7 8,1 9,5 - 1902 7,8 9,9 14,7 II,O 10,5 
1871 5,6 5,7 I 10,9 9,8 - 1903 8,7 II,4 16,1 1l,5 10,3 

1866-71 1 5,7 I 1i,7 1 10,3 I 9,1 I - 1904- 9,2 12,2 16,3 12,4- 12,3 
1905 9,8 12,4 15,7 13,0 12,2 

1872 5,6 6,2 13,8 II,2 9,6 1906 10,1 13,3 15,1 13,2 12,2 
1873 6,7 7,0 16,9 II,9 12,2 1907 10,7 13,7 17,3 13,7 12,7 
1874- 7,1 8,0 16,1 12,7 11,9 1908 9,9 13,8 17,8 13,2 12,3 
1875 7,1 8,4 16,4 13,5 11,9 1909 9,3 13,1 17,9 13,0 12,0 

1872-71i 1 I I I I 
1910 8,6 13,5 18;1 13,2 12,0 

6,6 7,4 11i,8 12,3 11,4 1911 10,1 14-,3 19,1 13,2 12,4-

1876 6,4 8,6 12,3 12,5 II,7 1912 10,9 14-,3 20,7 13,3 12,1 

1877 5,9 7,8 12,6 10,5 9,2 1913 II,l - 21,7 13,9 13,1 
1914 - - 21,0 14,1 13,1i 

1878 6,0 7,8 12,7 10,5 9,4- 1915 - - 19,1 - 10,7 
1879 5,8 7,0 12,0 9,8 9,5 1916 - - 24,7 - -

1876-79/ 6,0 
I 

7,8 
I 

12,4 
I 

10,8 
I 

9,9 1917 - - 39,5 - -

Die Durchschnittspreise beziehen sich fiir PreuBen und Bayern auf die Gesamtholz
masse mit EinschluB des Stockholzes, fiir Baden auf die gesamte oberirdische Holzmasse, 
also ausschlieBlich des Stockholzes, fiir Sachsen nur auf das Derbholz. Als Preise sind 
zugrunde gelegt fiir PreuBen die Preise der verwerteten Gesamtholzmasse, fiir Bayern der 
volle Geldwert der verwerteten Holzmasse, indem auch das auf Berechtigung, Staatsdienst 
und um akkordierte Preise abgegebene Holz mit dem vollen Taxwert eingesetzt ist, fUr 
Baden die erzielten Gesamtpreise, flir Sachsen desgleichen. 

Die Werbungskosten sind nirgends abgezogen. 
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Die Bewegung der Holz- und Roggenpreise. 

PreuBen Bayern 
I 

Holzpreis I Holzpreis I~~~ 
Jahr Roggen i Ver- pro Ver. Roggen I Ver- pro Ver-

pro hiiltnis- Festmeter I hiiltnis- T~:'e hiiltnis- Festmeter I hiUtnis-Tonne zahl ~~~~t- zahl . I zahl ~~':et- zahl 

M. M. M. M. 

1861-70 . 155 100 5,62 100 146 100 5,88 100 
1871-75 . 179 115 6,4 114 192 132 7,1 121 
1876-80 . 166 107 6,0 107 176 un 7,7 131 
1881-85 . 160 103 6,1 109 171 117 7,1 121 
1886-90 . 143 92 6,4 114 154 105 7,5 127 
1891·. 205 132 7,0 125 204 140 7,9 134 
1892 . 176 114 6,8 121 173 118 8,0 136 
1893 . 128 83 6,6 118 140 96 7,8 132 
1894 . 118 76 6,5 116 121 83 8,0 136 
1895 . 121 78 6,5 116 ;(29 88 8,3 141 
1896 . 120 77 6,7 120 146 100 8,0 136 
1897 124 80 7,4 132 151 103 8,4 142 
1898 147 95 8,0 143 167 114 9,1 154 
1899 142 92 8,7 155 156 107 9,6 163 
1900 139 90 9,4 167 154 105 10,0 170 
1901 133 86 8,8 157 150 103 10,2 173 
1902 144 93 7,8 139 147 101 9,9 168 
1903 132 85 8,7 155 145 99 11,4 194 
1904 135 87 9,2 164 133 91 12,2 207 
1905 152 98 9,8 174 145 100 12,4 211 
1906 . 161 104 10,1 180 174 120 13,3 226 
1907 . 193 125 10,7 190 194 133 13,7 233 
1908 . 186 120 9,9 176 189 130 13,8 235 
1909 176 114 9,3 166 172 

I 
118 13,1 223 

1910 152 99 8,6 153 157 108 13,5 230 
1911 168 109 10,1 180 191 131 14,3 243 
1912 186 120 10,9 194 201 

I 
138 14,3 243 

1913 164 106 11,1 197 167 114 - -

Die weiteren Tabellen geben . AufschluB liber die Bewegung der Nutzholz
und Brennholzpreise 1). 

A. Nutzholz- und Brennholzpreise pro Festmeter (Staatsforste). 
-_.-

PreuBen Bayern Baden E1saB-

Jahr Lothringen 

Nutzholz !Brennholz Nutzholz I Brennholz Nutzholz IBrennholz Nutzholz !Brennholz 
M. M .• M. I M. M. M. M. M. 

I I 

1832 . - - 7,6 3,3 - - -~ 

i -
1842 . - - 9,9 4,4 - - - I -
1852 . -- - 9,9 4,5 - - - i --

1858 . -, - 12,5 5,3 - -- - -

1867 . -' - - - 13,5 7,5 - --

1868 . - - 12,6 4,7 14,2 ~8 - -

1869 . -

I 

- 13,0 4,4 14,1 ,6 - -

1870 . - - - 13,1 4,8 14,5 8,6 - -

1871 - ~- 11,7 4,8 13,9 8,8 - -

1867-71 ... I I 12,6 4,7 I 14,0 8,1 I 
1) Eine zusammenfa8seude Darstellung gibt die Schrift von Dr. K. Rubner, Die Be

wegung der Holzpreise in Deutschland vom Beginn des Weltholzhandels bis zum Weltkrieg, 
Neudamm 1920. 
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1884 . 
1885 . 
1886 . 
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1888 . 
1889 . 
1890 . 
1891 . 
1892 . 
1893 . 
1894 . 
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1896 . 
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1890-97 . 

1898 . 
1899 . 

1900 . 
190] . 
1902 . 
1903 . 
1904 . 
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1907 . 
1908 . 
1909 . 

1910 . 
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1912 . 
1913 . 
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1915 . 
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PreuBen Bayern Baden EIsaB· 
Lothringen 

93 

N~t~i~o.J;-IBre-;nholz Nutzhol~IBre~~h~i; N;;t;ho~-Illr~;;~hoi; Nutzholz B~~hcl; 
M. M. M. M. M. M. M. M. 

- i - 12,9 I 5,3 16,1 10,0 I - -
- i --- 15,2 I 5,8 18,7 10,2 I - -

15,2 I 6,8 18,7 11,2 - -
14,4 I 7,3 19,5 12,1 -- --

- ! -
-~ : -

I 14,4 I 6,3 I 18,3 I 10,9 I 
I I ! 

I - - 14,6 7,3 17,2 11,5 - I -
- - 14,4 

i 
6,4 14,8 i 9,3 - I -

- - 14,2 6,2 15,9 9,0 - i -I I I 
- - 12,3 I 6,0 14,0 I 9,0 - I -

I 13,9 I 6,0 I 10,0 9,7 I 
- - 12,5 I 6,3 14,2 I 9,3 - -
- - 13,0 5,6 14,0 

I 
7,6 - -

- - 12,9 5,2 14,1 7,4 13,9 5,4 
- - 12,8 5,4 14,0 8,0 13,6 6,4 

11,3 4,1 13,0 5,4 14,1 8,3 13,7 6,3 
11,1 4,2 13,4 5,4 13,8 8,2 12,5 5,9 
11,1 4,2 13,2 5,5 13,3 8,1 12,2 6,1 

\3,0 0,0 13,9 8,1 13,2 6,0 

10,8 3,9 12,4 6,0 12,9 7,0 11,5 Ij,8 

11,1 I 3,9 13,3 I 5,4 14,2 I 7,5 12,9 6,1 i I 11,5· I 4,1 13,4 i 5,6 14,8 7,7 13,5 6,1 
i I 

11,8 ! 4,1 14,4 
I 

5,7 14,8 

I 

8,1 13,5 6,2 
11,8 I 4,4 11,1 

I 
6,1 14,5 9,1 14,8 6,9 

11,4 

I 
4,2 12,2 6,1 14,8 9,3 11,6 

I 

6,7 
11,1 4,0 13,8 

I 
5,9 15,3 9,2 11,7 6,6 

10,0 3,8 13,8 5,7 15,7 I 8,7 13,1 6,3 

11,2 4,1 13,1 0,8 .1 14,9 8,5 13,0 6,4 

10,2 4,0 13,7 5,8 

I 
15,7 9,3 14,3 7,4 

10,9 3,9 12,6 5,6 16,3 8,7 14,2 7,4 
11,7 4,2 14,0 5,6 16,7 8,8 15,8 7,1· 

10,9 4,0 13,4 5,7 1 16,2 8,9 14,8 7,3 

12,5 4,3 15,5 5,9 18,2 8,7 16,2 7,3 
13,4 4,5 16,6 5,9 18,9 8,6 17,0 7,1 

14,3 4,9 16,6 6,4 19,1 9,3 17,1 8,0 
13,1 4,9 17,5 7,0 17,8 10,3 15,5 9,2 
12,0 4,4 15,3 6,5 15,8 8,8 13,6 7,7 
12,5 4,3 16,9 6,5 17,8 8,7 14,3 7,4 
13,2 4,5 18,0 6,8 19,5 (),4 18,0 8,5 

14,1 4,8 18,0 7,1 19,7 9,9 17,3 8,8 
14,7 5,0 18,7 7,3 20,0 10,0 17,9 8,2 
15,2 5,4 19,7 7,6 20,9 10,3 18,6 8,5 
14,1 5,3 19,4 8,0 19,6 10,5 17,4 9,0 
13,0 5,0 18,0 7,8 19,6 10,0 16,7 9,1 

11,5 4,4 19,1 7,5 20,7 9,2 18,3 7,9 
14,6 4,5 19,8 7,5 20,4 9,0 18,1 7,8 
15,5 4,6 19,6 7,3 20,3 8,6 17,3 7,5 

21,3 9,3 18,5 8,1 
21,2 9,9 18,6 8,9 

14,9 I 8,4 
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Zu A. Die Zahlen beziehen sich auf die durchschnittlichen Verwertungspreise pro 
.Festmeter, ohne Abzug der Werbungskosten. Das Brennholz umfaBt Derb-, Reis- und Stock
holz, fiir Baden in diesel' Tabelle nur das Scheit- und Priigelholz. - Die Umrechnung des 
Brennholzpreises wurde fiir Bayern nach dem Verhaltnis I Raummeter = 0,7 fm vorge
nommen. 

B. Holzsortimentenpreise In Preu13en llnd Wurttemberg. 

PreuBen Wiirttem berg 

Nutzholz Brennkloben Nutzholz Scheite und 
Priigel 

Jahr 
Eichen !BUChen !Fichten !Kiefern Buchen ! Kiefern E' h ! Nadel- BUChen! Nadel-Ie en holz ~ holz 

pro Festmeter pro Raummeter pro Festrneter pro Raummeter 

M. I M.- I M. I M. M. I M. M. I M. M. I 11L 

1883 19,5 12,51 11,4 9,2 4,5 3,2 24,7 13,1 6,0 4,0 
1884 19,3 12,1 11,1 9,3 4,8 3,4 25,9 12,8 6,2 4,3 

1885 18,8 11,5 10,7 9,2 4,8 3,7 25,7 13,3 6,2 4,2 
1886 18,0 11,1 12,0 9,3 4,7 3,5 25,6 13,2 6,5 4,2 
1887 17,9 11,2 12,0 9,2 4,6 3,1 24,2 12,3 6,0 3,4 
1888 18,6 11,8 13,3 9,5 4,5 3,2 28,3 13,8 6,1 3,6 
1889 20,3 11,3 14,2 10,2 4,6 3,4 28,3 14,9 6,3 4,0 

1890 20,4 11,9 14,1 10,6 4,7 3,6 31,9 15,5 6,3 4,5 
1891 20,5 11,0 14,1 9,9 5,0 3,9 32,9 13,9 6,7 4,8 
1892 20,1 11,4 12,5 10,1 5,0 3,6 35,5 14,6 7,3 5,3 
1893 18,9 11,4 12,1 9,9 4,8 3,3 35,6 15,0 7,4 5,4 
1894 18,3 11,1 11,5 8,7 4,6 3,0 35,9 16,2 6,9 5,1 

1895 19.2 11,2 12,9 9,5 4,9 3,0 33,8 16,6 7,5 5,5 
1896 19;2 11,7 13,9 10,1 5,0 3,1 34,2 17,0 7,2 5,6 
1897 20,5 12,6 15,3 10,9 5,1 3,5 35,0 18,3 6,8 5,6 
1898 20,8 13,0 15,6 11,9 5,0 4,0 36,2 19,3 6,8 5,6 
1899 21,2 12,4 16,2 11,9 5,1 4,5 38,4 20,4 7,0 5,6 

I 

1900 22,0 12,5 16,2 14,0 5,6 5,0 36,4 19,8 7,8 6,1 
1901 19,1 12,5 13,8 12,3 5,9 4,6 36,3 19,0 9,2 6,8 
1902 19,8 12,0 13,7 1l,2 5,2 3,7 33,8 16,4 7,9 5,8 
1903 20,4 12,5 13,0 12,8 5,1 3,7 36,1 18,6 7,7 5,7 
1904 20,9 13,6 16,2 13,8 5,3 4,3 37,2 20,7 8,5 6,4 

1905 21,8 14,1 14,3 15,3 5,5 4,6 37,8 20,6 9,5 6,9 
1906 24,9 15,1 16,2 15,6 5,7 4,8 41,6 20,7 9,1 7,0 
1907 26,1 16,2 16,4 15,7 6,1 4,9 43,9 21,9 9,5 7,2 
1908 23,1 15,7 15,7 14,2 6,0 4,9 41,7 20,6 9,6 7,1 
1909 22,4 14,7 14,3 14,6 5,6 4,7 39,9 21,1 9,4 7,0 

1910 23,2 14,3 11,2 14,8 5,2 4,3 45,7 22,6 9,1 6,6 
1911 25,0 15,6 15,7 16,1 5,3 4,3 44,8 22,7 9,3 6,7 
1912 23,6 14,2 17,8 17,0 5,4 4,5 44,7 21,7 9,1 6,5 

Zn B. Fiir PreuBen beziehen sich die Nutzholzpreise fiir Fichte und Kiefer auf das 
Sortiment von iiber 0,5 bis mit I fm Inhalt (3. Klasse); fUr Eiche und Buche bis einschlieBlich 
1903 ebenso, von 1904 ab auf Stamme von 30-39 em Mittendurchmesser (4. Klasse). 1m 
Preise der Buche sind auch die Preise del' Eschen, Riistern, Ahorn usw. enthalten. 

Das Nutzholzwertprozent ist hoher als das Nutzholzmassen
prozent. Von dem Gesamterlos aus Holz betrug der prozentische Anteil des 
Nutzholzes nnd des Brennholzes in den Staatsforsten von: 
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~ ~ ~~ 

Preullen Bayern Baden 
Jahr 

Nutzholz I Brennholz Nutzholz I Brennholz Nutzholz I Brennholz-
% % % % % % 

I 

I 1870/74. -
I 

- 56,5 43,5 - -
1875/79. - - 55,1 44,9 - --

1880/84. - I - 57,3 42,7 47,4 I 52,6 
1885/89. 56,4 43,6 62,9 37,1 47,7 52,3 
1890/94 . 63,3 36,7 66,8 33,2 48,2 51,8 
1895/99 . 68,3 31,7 70,5 29,5 59,1 40,9 

1900 . 73,2 26,8 72,2 27,8 60,6 39,4 
1901 . 71,1 28,9 66,9 33,1 54,9 45,1 
1902 . 69,1 30,9 65,8 34,2 60,6 39,4 
1903 . 77,2 22,8 68,0 32,0 61,5 38,5 
1904 . 79,3 20,7 69,4 30,6 60,9 

I 
39,1 

1905 . 79,1 20,9 69,4 30,6 61,9 38,1 
1906 . 77,7 22,3 70,4 29,6 61,3 

I 
38,7 

1907 . 77,6 22,4 71,0 29,0 61,7 38,3 
1908 . 75,5 24,5 70,6 29,4 59,2 40,8 
1909 . 75,5 24,5 71,1 28,9 61,3 38,7 

1910 . 79,2 20,8 73,5 26,5 64,4 35,6 
1911 . 80,2 19,8 76,5 23,5 68,7 31,3 
1912 . 82,6 17,4 77,2 22,8 71,6 28,4 
1913 . - - - - 70,9 I 29,1 

2. Aus Nebennutzungen. 
1m Sinne der Wirtschaftsstatistik versteht man unter Nebennutzungen 

aIle aus dem Walde und aus der ihm zugewiesenen Flache anfallenden Nutzungen, 
welche nicht Holznutzung sind. Zu den Nebennutzungsertragen zahlen die 
Ertrage aus der Streu- und Weidenutzung, aus Steinbriichen und Erdgewinnung, 
aus Mast, aus Harznutzung, Samen- und Grasgewinnung, Torfnutzung (wenn 
hierfiir nicht besonders Rechnung gelegt wird), Forstwiesen usw. Beziiglich 
einzelner Ertragsarten weicht aber die Rechnungsfiihrung in den einzelnen 
Staaten voneinander abo In Bayern wird z. B. die Eichenschalrinde usw. 
("Borken und Lohe") ~ zu den Nebennutzungen gerechnet. 

Die Jagdertrage werden in der Regel besonders aufgefiihrt. 
Die Nebennutzungsertrage der Staatsforsten konnen nicht direkt iiber

tragen werden auf die Privatwaldwirtschaft, weil die Staatsforstverwaltungen 
diese Nutzung~n mehr einschranken als die Privaten und auch nicht immer 
den hochstmoglichen ErlOs aus denselben ziehen wollen und konnen. In Trocken
jahren steigen wegen vermehrter Streuabgabe, Weide- und Grasnutzung die 
Ertrage in der Regel sehr betrachtlich. 

Ein detaillierter Nachweis liber die Nebennutzungsertrage kann wegen der Verschieden
gestaltigkeit derselben im Rahmen dieses Buches nicht gebracht werden. Die nachfolgenden 
summarischen Angaben beziehen sich auf die Staatsforste und sind Rohertrage. Die Pro
zentzahlen bedeuten den Anteil der Nebennutzungsertrage am gesamten Rohertrag. Die 
Jagdertrage sind nicht inbegriffen. 

Preullen. Die Nebennutzungsrohertrage ausschlielllich jener aus grolleren E/'orfstichen, 
groBeren Wiesenanlagen, groBeren Baumschulen usw. betrugen: 

je ha M. 
% 

1850/54 1860/64 1880/84 1895 1900 
0,64 0,54 1,59 1,50 1,79 
7,5 4,2 . 7,6 6,3 5,2 

1905 
1,96 
4,8 

1910 
2,22 
5,3 

1912 
2,41 
4,7 
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Bayerll. EinschIie13Iich des ErlOses fUr "Borken und Lohe" und der Torfnutzung: 

1825/31 1843/49 1861/67 1870/74 1895/99 
je ha M. 0,32 0,46 0,77 0,63 0,99 

Dfo 3,8 3,1 3,2 2,1 2,5 

1900/04 19Q5/09 1910 1911 1912 
je ha M. 1,34 1,35 1,38 1,41 2,22· 

Dfo 3,1 2,6 2,1 2,1 3,2 

Sachsen. EinschIie13Iich Jagd und verschiedener anderer Einnahmen: 

1817/26 1854/63 1884/93 1895 1905 1910 1913 
je ha M. 1,08 1,27 I,SO 2,65 2,86 3,22 3,56 

% 6,2 3,6 2,7 3,9 3,4 3,6 3,5 

Wiirttemberg. EinschIie13Iich Torfertrag: 

1855/59 1885/89 1895/99 1900/04 1905/09 
je ha M. ·0,69 1,95 1,55 1,81 1,95 

Ofo 1,9 3,7 2,3 2,3 1,9 

1910 1911 1912 1913 1914 
je ha M. 1,95 3,54 3,80 3,50 3,40 

% 1,9 3,0 3,6 3,2. 2,9 

Baden. 
18SO/84 1885/89 1895/99 1900/04 1905/09 

je ha M. 1,28 2,65 2,00 2,27 2,16 
% 2,8 5,0 2,8 2,7 2,5 

1910 1911 1912 1913 1914 
je ha M. 2,45 2,41 2,35 1,86 1,94 

Ofo 2,4 2,4 2,4 2,0 2,0 

ElsaB-Lothringen. 
1880/84 1885/89 1890/94 1895/99 1900/04 

je ha M. 0,72 0,67 0,77 0,67 0,79 
% 1,9 1,8 1,7 1,3 1,5 

1905/09 1910 1911 1912 1913 1914 
je ha M. 0,75 0,82 0,84 0,87 0,78 0,77 

Ofo 1,4 1,5 1,4 1,5 1,3 1,2 

Wahrend des Krieges trugen die Beeren und e13baren Pilze des Waldes 
einen wesentlichen Teil zur Volksernahrung beL Der volkswirtschaftliche Wert 
dieser Nutzungen wurde dadurch erst recht erkannt. In den preu13ischen Staats
forsten betrug der eigentliche Nutzwert der geernteten Beeren und Pilze im 
Jahre 1908 etwa 20 Mill. Mark, wahrend der Staat fiir die Sammelscheine nur 
26000 M. erhob. Infolge der stark erhOhten Preise wurde der Nutzwert 1921 
auf 350 Mill. Mark geschatzt. 

Jagd. Die Jagd in den Staatsforsten wird teils in Regie betrieben, teils verpachtet an 
Forstbeamte nnd andere Personen. Die im Nachstehenden nachgewieseneIi Jagdertrage 
der Staatsforstverwaltungen sind die Rohertrage pro Hektar der Gesamtflache. Diesen 
stehen aber auch Ausgaben gegeniiber (fiir zugepachtete Schutzjagden, SchuJ3gelder, Jagd
karten, Wildfiitterung, Treiberlohne usw.). Dieselben betrugen von der Roheinnahme in 
PreuJ3en 1908-1912 24, 17, 20, 17, 16%, in Bayern 1908-1912 34,31,19,18,18%, in 
Wiirttemberg 1912 37%, in Baden 1912 17%. 

Es ist richtig, da13 durch die Verpachtung der Staatsjagden mehr bares Geld erl5st wiirde 
ala durch den staatlichen Hegiebetrieb. Der Gewinn iet aber nur ein scheinbarer, weil 
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durch die "Oberhegung des Wildes dem Walde bedeuOOnder Schaden zugefiigt, der Forst
verwaltung die Regulierung des Wildstandes im Interesse der Waldwirtschaft erschwert 
und das ForstbeamOOntum durch den AusschluB yom Jagdbetrieb verbitOOrt wird. Nur 
ein arbeitsfreudiges Beamtentum erzielt forstwirtschaftliche Erfolge. Die Jagd muB aber 
dem Wald soots untergeordnet bleiben. 

Es betrugen die Rohertrage in Mark aus der Jagd je Hektar Gesamtflache in 
den StaatsforsOOn von: 

Jahr PreuBen Bayern ~I Sachsen I Wiirt~m-I 
berg Baden I EIsaB-

Lothringen 

I 
I 

I 
1850/54. 0,04 0,05 

I 1860/64 . 0,07 0,08 0,05 
1870/74. 0,11 0,12 I 0,06 

I 
1880/84. 0,13 0,16 0,15 0,29 0,36 
1890/94 . 0,13 0,22 0,35 0,40 0,40 
1895/99 . 0,13 0,24 0,39 0,51 I 0,45 
1900/04. 0,16 0,28 0,51 0,45 0,60 
1905/09. 0,18 0,28 0,58 0,51 0,64 
1910 • 0,23 0,40 0,20 0,69 0,73 0,67 
1911 . 0,24 0,40 0,21 0,65 0,85 0,72 
1912 . 0,25 0,43 0,45 0,80 0,92 0,75 
1913 . .' . 0,80 0,88 0,78 
1914 . 0,66 0,92 0,58 
1915 . 0,62 

III. Die Ansgaben. 
Die Ausgaben oder Wirtschaftskosten, auch Verwaltungskosten im weiteren 

Sinne genannt, gliedern sich in die Verwaltungskosten im engeren Sinne, 
das sind die Aufwendungen fur den Unterhalt der Beamten und Bediensteten 
aller Grade (sog. Personalaufwand) und in die Betrie bskosten (Arbeiter
IOhne, Holzwerbungskosten, Wegebau- und Kulturkosten, dann Steuern, Kosten 
der Arbeiterversicherung usw.). 

Die Verwaltungskosten sind innerhalb kurzerer Zeitraume ziemlich stetig, 
die Betriebskosten dagegen steigen und fallen mit der Intensitat des Betriebes. 

1. Die Gesamtausgaben. 
Fiir die Beurteilung der Hohe der Gesamtausgaben bildet der fur das Hektar 

der Gesamtwaldflache sich berechnende Betrag den sichersten Anhaltspunkt. 
Das prozentische Verhaltnis desselben zu der Gesamteinnahme, der "Betriebs
koeffizient", gibt zwar einen MaBstab fUr den Stand der Betriebsbilanz eines 
bestimmten Wirtschaftsjahres, aber keine sichere Unterlage fUr die Wirtschaft
lichkeit des Betriebes. Hohe Holzpreise drucken den Betriebskoeffizienten 
herab, weil die Verwaltungs- und Betriebskosten von denselben nicht sofort 
beeinfluBt werden. Wird die ErhOhung der Gesamteinnahmen durch eine 
erhohte Holznutzung herbeigefiihrt, dann steigen zwar die Betriebskosten, 
die Verwaltungskosten dagegen bleiben die gleichen; der Betriebskoeffizient 
stellt sich deshalb auch giinstiger. Andererseits kann durch erhohte Ausgaben 
fur Verbesserungen aller Art das Verhaltnis derGesamtausgaben zu den Ein
nahmen vorubergehend ungiinstiger werden. 

In Prozenten der Roheinnahmen betrugen die Ausgaben in den Staats
forsten von: 

Endres, Forstpolitik. 2. Auf!. 
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Jahr I Preuilen I Bayern Sachsen IWii:;:;m'l Baden I Elsail- I Braun-
Lothringell schweig 

I 

I 

I 
1830/34 43 45 

i 
36 

1835/39 44 46 39 
1840/44 46 45 

, 
I 46 

1845/49 52 43 49 
1850/54 45 37 52 52 
1855/59 44 43 35 42 41 54 
1860/64 32 39 29 36 36 51 
1865/69 44 45 28 42 36 47 
1870/74 47 41 29 38 34 46 
1875/79 54 50 35 42 40 45 51 
1880184 55 54 34 48 49 51 59 
1885/89 54 50 33 44 47 51 53 
1890/94 51 53 37 42 45 49 53 
1895/99 53 48 37 37 43 43 46 
1900 46 46 37 34 41 42 48 
1901 49 47 41 34 41 45 54 
1902 52 46 42 38 43 47 54 
1903 47 49 38 37 48 50 53 
1904 43 44 37 34 45 45 55 
1905 43 46 38 34 43 45 48 
1906 47 45 40 33 43 45 47 
1907 45 46 36 32 42 45 44 
1908 50 46 40 35 45 49 43 
1909 55 47 43 36 43 50 45 
1910 54 46 42 36 40 49 48 
1911 43 45 40 33 41 46 48 
1912 45 49 39 37 41 48 47 
1913 50 47 40 37 42 48 43 
1914 49 46 33 40 47 46 
1915 51 54 42 64 51 
1916 40 34 35 58 
1917 31 25 48 

2. Die Verwaltungskosten. 
Die Rohe der Verwaltungskosten hangt VOn einer Reihe von Dmstanden 

ab, die in den einzelnen Bundesstaaten sehr verschiedenartig gelagert sind. 
Als solche kommen folgende in Betracht: 

1. Die Beteiligung der Forstbeamten bei der Randhabung der Forstpolizei 
tiber aIle Waldungen, namentlich tiber die Privatwaldungen, und ferner bei 
cler Bewirtschaftung cler Gemeinde- und Stiftungswaldungen. Danach richtet 
sich auch die Territorialorganisation der auBeren Behorden und die Organi
sation des hoheren Dienstes. In dieser Richtung besteht ein grundlegender 
Dnterschied zwischen den siiddeutschen Staaten einerseits und PreuBen und 
Sachsen andererseits (vgl. Privat- und Gemeindewaldwirtschaft). FUr die 
Polizeiaufsicht erhalt der Staat von den Waldbesitzern iiberhaupt nichts und 
die BefOrsterungsbeitrage der Gemeinden und Stiftungen decken in der Regel 
nicht den wirklichen Aufwand. 

In Baden flieilt die Beforsterungssteuer (1914 278840 M.) in die Steuerkasse, nicht 
in die Forstkasse. Von dem Verwaltungsaufwand fiir die Forstpolizei- und Domanen
verwaltung werden schatzungsweise zwei Drittel, von dem Aufwand der Zentralverwaltung 
zwei FUnftel zu Lastell der Forstdomallenverwaltullg geschriebell, der Rest als verausgabt 
fiir die Forstpolizeiverwaltung und die Bewirtschaftung der Gemeilldewaldungen betrachtet. 

In der wtirttembergischen Forststatistik wurden bis 1910 die BefOrsterungs- und 
Schutzkostenbeitrage der Korperschaften bei den Einnahmen nicht vorgetragen, sondern 
bei den Ausgaben bereits in Abzug gebracht. 
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In Bayern erscheinen die Besoldungsbeitrage der Gemeinden usw. unter den Roh 
einnahmen (1912 296382 M.). 

2. Die Organisation der Zentralverwaltung. Da in derselben auBer den 
Forstbeamten auch andere Beamte (Justitiare, Finanzbeamte usw.) mitwirken 
(Forstrechte, Besitzverschiebungen, Vermarkungen usw.), so miiBte eigentlich 
ein Teil des Besoldungsaufwandes dieser Beamten in die Forstrechnung auf
genommen werden; e benso liegt die Frage beziiglich der V orstande dieser 
Zentralstellen, wenn sie nicht Berufsforstleute sind. 

Aber auch in der auBeren Verwaltung wirken manchmal Beamte anderer 
Ressorts mit, ohne daB ein entsprechender Besoldungsteil fiir dieselben in 
der Forstrechnung vorgetragen wird. In Bayern obliegt z. B. den Baubeamten 
die Aufsicht iiber die forstlichen Dienstgebaude. 

3. Die territoriale Organisation der Lokalverwaltung und die Besoldungs
verhaltnisse der Beamten iiberhaupt. 

4. Die Organisation des .Forstschutzdienstes (PreuBen, Bayern, EIsaB
Lothringen - Forster mit systematischer Vorbildung; Wiirttemberg, Baden, 
Hessen - Forstwarte usw. ohne eigentliche Berufsbildung und mit viel ge. 
ringerer Besoldung). 

5. Die Verrechnung der Pensionen. Dieselben werden in der Regel aus dem 
allgemeinen staatlichen Pensionsfonds bestritteI\ und erscheinen dann iiberhaupt 
nicht in der Forstrechnung. 

6. Die Kostenfiir den forstlichen Unterricht und das Versuchswesen werden 
in einigen Staaten aus der Forstkasse bestritten (PreuBen), in anderen Staaten 
nur teilweise (Bayern, Baden). 

Aus dem Vorgetragenen erhellt, daB mit den Verwaltungskosten der amt
lichen Wirtschaftsstatistik in den einzelnen Staaten nicht alle Kosten dieser 
Art tatsachlich erschopft sind und die Vergleichbarkeit der ausgewiesenen 
Betrage nicht ohne wei teres gegeben ist. 

Die Verwaltungskosten je Hektar der Gesamtwaldflache in den 
Staa tsforstverwal tungen von: 

PreuBen Bayern Sachsen Wiirttemberg 

Jahr 1'1' derl 'I d 
i'l'derl'd . I '/oder r der I '/oder 1'1 d ie ha Roh- ,er ie ha I Roh- I, er Je ha R?h- AUs- ie ha Roh- ,er 

M . Aus- M . Aus- M. ein- Aus-
. n:h~e gaben . n:~e gaben M. n:h~e gaben nahme gaben 

1900. 6,27 18,2 I 30,0 7,76 [ 18,0 39,4 12,67 15,2 41,2 7,22 9,0 27,7 
1901. 6,62 19,1 139,0 8,15 18,9 40,4 12,99 16,8 41,1 8,15 10,0 28,7 
1902. 6,35 19,7 37,8 7,07 16,1 34,8 12,54 16,7 39,9 7,80 10,0 26,7 
1903. 6,45 16,5 34,9 7,36 17,9 36,8 12,87 15,8 41,5 7,92 9,9 27,1 
1904. 6,49 15,8 36,7 7,53 16,2 36,6 13,41 16,1 43,7 8,04 10,0 33,5 
1905. 6,52 15,9 36,8 7,92 17,3 37,7 13,06 15,6 40,9 8,18 8,9 26,2 
1906. 6,43 ! 15,7 33,7 7,97 16,2 36,1 13,22 16,2 40,4 8,24 8,2 24,8 
1907. 7,13 16,4 36,8 8,23 16,8 36,4 13,35 14,2 38,9 8,92 8,1 25,3 
1908. 7,09 16,6 33,1 8,04 14,7 31,9 14,57 15,8 40,1 8,90 8,8 25,4 
1909. 8,80 20,3 36,7 10,30 16,3 34,6 15,52 17,3 40,3 8,97 9,1 25,2 
1910 . 7,96 18,8 34,7 10,30 15,9 34,6 16,22 17,9 42,4 8,97 8,9 24,7 
1911 . 8,08 15,5 35,9 10,80 15,8 34,7 16,19 17,6 43,8 9,27 7,9 23,9 
1912. 8,18 15,9 35,0 11,00 15,9 34,7 16,63 16,5 42,5 9,46 8,91 23,8 
1913. - -

I 
- - - - 17,63 17,5 43,6 9,68 8,8 24,0 

I 

7* 
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3. Die Betriebskosten. 
Die Betriebskosten bilden den groBeren Teil der Gesamtausgabe. Von den 

verschiedenen Arten der Betriebskosten nehmen hauptsachlich die W er bungs
kosten fiir Holz einschlieBlich der Kosten fiir das Holzriicken unser Interesse 
in Anspruch. Dieselben betrugen in den Staatsforstbetrieben folgende Prozente 
vom Rohertrag (Roheinnahme) und vom Holzerlos: 

PreuBen Bayern Sachsen. Wiirttem- Baden berg 
Jahr 

vom I vom 
vom I vom vom I vom vom I vom vom I vom Roh- HoIz- Roh· Holz- Roh- HoIz- Roh- Holz- Roh- HoIz-

ertrag erltis ertrag erltis ertrag erltis ertrag erlOs ertrag erltis . /. . /, . / . '/ . . /. ,/ . ./. '/ . °ln 0/0 

1855 10,8 12,1 - - - - 17,2 18,8 -

I 
-

1860 11,2 12,8 - - - - 12,4 13,1 - -
1868 13,7 15,4 12,4 14,2 - - 14,8 15,3 - -
1875 12,1 13,5 13,6 14,6 ~ - 13,9 14,3 - -
1880· 14,1 15,8 13,5 15,1 - 14,0 17,7 18,4 17,5 18,4 
1890 12,8 14,0 12,0 12,8 12,6 12,6 13,8 14,3 17,4 18,2 
1895 13,6 14,9 13,4 14,5 13,1 13,2 12,8 13,1 16,0 16,7 
1900 10,4 11,0 12,5 13,4 11,8 12,1 11,5 11,9 15,6 16,1 
1905 10,8 11,5 12,8 13,0 13,4 13,9 11,4 11,8 15,4 15,9 
1906 10,8 11,5 13,2 13,3 15,0 15,4 11,3 11,6 15,7 16,2 
1907 11,0 11,6 12,5 12,7 12,9 13,3 11,0 11,3 15,7 16,3 
1908 12,6 13,5 14,2 14,2 13,9 14,3 12,3 12,7 16,8 17,5 
1909 13,6 14,5 14,3 14,4 14,0 14,6 12,4 12,8 17,2 17,8 
1910 16,5 18,6 13,8 14,0 14,2 14,8 12,0 12,4 16,8 17,4 
1911 10,6 12,1 13,9 14,0 13,2 13,6 11,3 12,0 17,1 17,7 
1912 11,3 12,4 14,1 14,4 12,2 12,7 12,9 13,8 16,9 17,6 
1913 - - 13,9 14,0 12,0 12,5 12,3 13,1. 16,6 17,2 
1914 - - - - -

I 
- -

I 
- 16,3 16,9 

Der Aufwand £iir Forstkulturen und £iir Wegebau in den verschiedenen 
Staatsforstverwaltungen ist nicht vergleichbar, weil zu den Forstkulturen oft 
auch die sonstigen Forstverbesserungen, in PreuBen auch die Kosten fiir die 
Holzabfuhrwege gerechnet werden und bei den Wegebauausgaben die Kosten 
fiir die eigentlichen Waldwege und £iir die durch den Wald ziehenden offent
lichen Wege nicht immer getrennt sind. 

Hervorzuheben ist der hohe Aufwand der sachsischen, wiirttembergischen 
und badischen Staatsforstverwaltungen £iir den Wegebau gegeniiber PreuBen 
und Bayem. 

IV. Uberschu6 (Reineinnahme). 
Aus der Tabelle auf S. 101 geht hervor, daB seit dem Zeitraum 1860/64 

die Ausgaben prozentisch starker angewachsen sind wie die Roheinnahmen. 
Infolgedessen zeigen die Dberschiisse die geringste Steigerung. Eine Ausnahme 
macht zeitweise nur Braunschweig. Die Entwicklung ergibt, daB die Staats
forstverwaltungen, die 1860/64 die niedersten Roheinnahmen hatten, d. s. die 
preuBische, bayerische und braunschweigische, dia groBte prozentische Steigerung 
aufzuweisen haben, ein Beweis dafiir, daB die Unterschiede in den Holzpreisen 
zwischen den verschiedenen Gebieten Deutschlands sich im Laufe der Zeit 
mehr und mehr ausgeglichen haben. 

Trotzdem war vor dem Kriege, wie aus der Tabelle S. 86 hervorgeht, die 
Spannung zwischen den Reineinnahmen der groBeren Staatsforstverwaltungen 
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je Hektar der Gesamtwaldflache sehr erhebJich. Die geringsten Reineinnahmen 
hatte 1913 PreuBen, die hOchsten Wiirttemberg. 

Verhaltnis der Roheinnahmen, Ausgaben und Uberschusse seit dem 
Zeitraum 1860/64 (= 100) in den Staatsforsten von: 

1860/64 M. 13,0 4,2 7,8 23,9 9,314,6 w,2Ill,628,6 49,3117,7131,6 45,116,1 129,0 23,412,011,4 

1860/64 100 100100 100100 100 100 100 100 100' 100! 100 100 1001100 100 100 100 
1865/69 120162113 95.110 85 122 ll6 124 92 108i 83 100 101 100 ll5 104 125 
1870/74 14512121127 123[130 120 139 137 139 ll9 127,. 114 119 1121122 138 1221153 
1875/79 160 269123 124'158 102 148 179 135 ll5 135 104 122 137.114 153 153 153 
1880/84 162274122 106147 80 158 184 147 96 128' 78 101 137

1 
81 137 1571 115 

1885/89 178295138 ll9153 99 165 190 156 106 131 92 117 155' 95 159 165'1154 
1890/94 2011317164 147200 113 169: 215150 ll91138 109 129 163 lIO 182 189,175 
1895/99 212:345168 166203 142 1861237 165 138 142! 136 159 191, 141 214 193: 237 
1900/04 279iW7246 182217 160 199j 268 171 161 153: 165 184 226' 162 217 2231213 
1905/09 326

1

484281 219260 193 220 299 188 204 193 210 195 235 173 255 224
1

286 
1910 326545247 271 320 241 225 330 183 205 205 205 225 251 210 257 240 273 
19l1 402536381 2871335 256 229 319 192 239 219 250 223 254 206 275 2571 294 
1912 396557360 289341 256 251 337 216 217 225 212 213 246 195 281 255! 309 
1913 4371669368 288348 249 250 349,210 223 251,220 210 246 190 321 2691377 



Fiinftes Ka pi tel. 

Die W ohlfahrtswirknngen des Waldes. 

I. Begriff und Voraussetzungen. 
Unter den Wohlfahrtswirkungen des Waldes begreift man den EinfluB, 

welchen der Wald auf Klima, Wasserwirtschaft und Bodenkultur, auf Ab
wendung der mit meteorischen Katastrophen verbundenen Gefahren und nach 
der hygienischen und ethischen Seite hin auf das Wohlbefinden der Menschen 
ausiibt 1). 

Es steht mithin die Frage zur Erorterung, welche Rolle derWald im Haus
halt der Natur spielt. 

Kli ma ist nach Hann die Gesamtheit der meteorologischen Erscheinungen, 
welche den mittleren Zustand der Atmosphare an irgend einer Stelle der Erd
oberflache kennzeichnen. Was wir Witterung nennen, ist nur eine Phase, ein 
einzelner Akt aus der Aufeinanderfolge der meteorologischen Erscheinungen, 
deren voller, Jahr fiir Jahr mehr oder minder gleichartiger Ablauf das Klima 
eines Ortes bildet. Das Klima ist die Gesamtheit der Witterungen eines langeren 
oder kiirzeren Zeitabschnittes, wie sie durchschnittlich zu dieser Zeit des 
Jahres einzutreten p£legen 2). 

Die wichtigsten klimatischen Faktoren (meteorologischen Elemente) sind 
die Temperatur und die Feuchtigkeit (Niederschlag); dann kommen Luftdruck, 
Wind, Licht, BewOlkung, Luftbeschaffenheit. 

Die Erorterung der Frage, welchen Ein£luB der Wald auf das Klima and 
den Wasserstand der Fliisse habe, geht geschichtlich weit zuruck. 

Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts suchte man sie nur auf dem Wege des 
historischen Vergleiches zu losen, indem man aus den tatsachlichen oder ver
meintlichen Anderungen der Bewaldungsziffer einzelner Gebiete und den gleich
zeitig oder spater beobachteten Veranderungen des Kulturzustandes oder aus 
dem Eintreten nachteiliger Elementarereignisse auf die Einwirkung des Waldes 
schlieBen wollte. Diese auch heute noch verfolgte Richtung hat etwas Ver-

1) Eine wenn auch nicht erschOpfende Ubersicht der Literatur iiber die Wohlfahrts· 
wirkungen der Walder ist in den folgenden Schriften gegeben: 

F. Frhr. von L6ffelholz - Colberg, kg!. bayerischer Oberforster, Die Bedeutung 
und Wichtigkeit des Waldes usw. Leipzig 1872; eine ungemein fleiBige, aber nicht erschOp· 
fende, zum Teil kritiklose und meistens nur auf Rezensionen der aufgefiihrten Arbeiten 
sich stiitzende Zusammenstellung der Literatur. - E. Bruckner, Klimaschwankungen 
seit 1700. Wien u. Olmiitz, HolzeI1890; eine epochemachende Arbeit. - D. Milne Home 
im Journal Scot. Meteor. Soc. New Ser. IV 1870,35££. - Whitney, Climatic Changes 
of later Geological Times. Memoirs of the Museum of Comperative Zoology at Harvard 
College. Cambridge 1882. - Buff a u I t in Bulletin de geographie historique et descriptive 
1910, 135. - Auch Giinther, Handb. der Geophysik, 2. Aufl. 2. Bd. 1899, 284ff. 

2) Hann, Handbuch der Klimatologie. Stuttgart, 3. Auf I. 1908, I. Bd. - Lehrbuch 
der Meteorologie. Leipzig, 2. Auf I. 1906. 
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lockendes an sich, weil sie an Tatsachen ankniipft, die sich vor aller Augen 
abspielen und deshalb in der i:iffentlichen Meinung volle Beweiskraft erhalten. 
Dagegen fallt ihr die ungemein schwierige Aufgabe zu, Ursachen und Folgen 
zu trennen, die Ubertrcibungen in den Schliissen und die in dem subjektiven 
Empfinden begriindeten Irrtiimer auszuschalten. Bekanntlich ki:innen sich die 
"altesten Leute" niemals erinnern, daB die Hitze und der Frost, der Regen und 
die Trocknis, der iiberstandene Sturmwind und das Hagelwetter jemals in so 
hohem Mafic sich bemerkbar machte wie gerade diesmal, obwohl tatsachlich 
Erscheinungen desselben Grades schon wiederholt beobachtet werden konnten. 
Der unmittelbare Eindruck macht das Urteil befangen. 

Sehr geneigt ist auch die i:iffentliche Meinung, eine "zunehmende Entwaldung" 
als feststehende Tatsache hinzunehmen und in derselben den Ausgangspunkt 
aller widrigen Naturereignisse zu erblicken. Demgegeniiber ist hier nochmals 
hervorzuheben, daB der Umfang der Waldflache in Deutschland mindestens 
wahrend der letzten fiinfzig Jahre nicht abgenommen, sondern zugenommen 
hat und daB insbesondere die Verfassung des Waldes heutzutage eine viel 
bessere und, soweit die Wohlfahrtswirkungen in Betracht kommen, auch eine 
viel zweckentsprechendere ist als vor 100 Jahren (vgl. S. 20). 

Von gr6Bter Bedeutung fUr die Beurteilung der vorliegenden Frage ist der 
Nachweis Briickners 1), daB die Klimaschwankungen, bestehend in 
Schwankungen der Temperatur, des Luftdrucks und des Regenfalls, sich seit 
dem Jahre 1000 gleichzeitig auf der ganzen Erde in einer mittleren 
Periodenlange von 35 Jahren voIlziehen, d. h. trockene und warme 
Perioden wechseln innerhalb 35 Jahren mit kalten und nassen. Ausschlag
gebend ist die Temperatur; die Schwankungen derselben sind so gut wie allen 
Landern gemeinsam. 

Nach Bruckner 2) wechseln auf den Landflachen der Erde trockne und feuchte Perioden 
miteinander abo Feuchte Perioden waren von 1691-1715,1736-55,1771-80,1806 bis 
1825, 1841-55, 1871-85; dagegen Trockenperioden von 1716-35, 1756-70, 1781 bis 
1805, 1826-40, 1856-70. Maxima des Regenfalles waren urn 1815, 1846-50, 1876 
bis 1880; Minima 1831-35, 1861-65. Die Regenperioden sind verursacht durch eine 
Milderung aller Luftdruckdifferenzen nach Ort und Zeit, die Trockenperioden durch eine 
Steigerung derselben. 

In gleicher Weise ergeben sich in den verschiedenen Erdteilen identische Schwankungcn 
der Temperatur. Kalteperioden waren von 1731-45, 1756-90, 1806-20, 1836-50, 
1871-85. Warmeperioden waren von 1746-55, 1791-1805, 1821-35, 1851-70. 
1m groBen und ganzen fallen die kiihlen Perioden mit den feuchten zeitlich zusammen. 
Fiir den Nachweis der Temperaturschwankungen dienten Bruckner die Thermometer
beobachtungen bis 1731 zuriick, auBerdem die Schwankungen des Termins der Weinernte. 
der Eisverhaltnisse der russischen Strome, des Wasserspiegels des Kaspischen Sees (abfluB
loser Binnensee) und der Haufigkeit kalter Winter, die sich in Mitteleuropa bis zum Jahre 
1000 zuriickverfolgen lassen. 

Bruckner fUhrt ferner den Nachweis, daB seit dem Jahre 1790 die literari
schen Abhandlungen iiber die Klimafrage die tatsachlichen Verhaltnisse genau 
widerspiegeln. In jeder Trockenperiode und besonders gegen das Ende derselben 
und im Anfang der folgenden feuchten Periode erheben sich zahlreiche Stimmen 
fUr ein Trocknerwerden des Klimas, die im VerIauf der feuchten Period~ und 
am Schlusse derselben wieder verstummen. Dafiir treten dann Autoren auf, 
welche fUr ein Feuchterwerden des Klimas pladieren. "In dic Trocken
periode fallen fast aIle Nachweise, daB Entwaldung den Regenfall 
mindert und in die feuchten, daB Bewaldung ihn mehrt." "Allein 
noch mehr, entsprechend den Klimasehwankungen vollziehen sich vollkommene 
Wandlungen in den Ansichten uber den WaldeinfluB. In den 30er und eben so 
in den 60er und anfangs der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts heiBt es allgemein, 

1) Bruckner 272. - 2) a. a. O. 192, 218, 236, 272. 
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daB die Entwaldung den Wasserstand der Flusse erniedrige, in den 50er Jahren 
aber wird die Ansicht vertreten, daB gerade die Entwaldung den Wasserstand 
erhohe. Am krassesten volIzog sich ein solcher Umschwung auf dem Boden 
Australiens. So allgemein man vor 20 Jahren (Bruckner schreibt 1890) am 
SchluB der letzten Trockenperiode der Entwaldung die Schuld an der zu
nehmenden Diirre zuschrieb, so allgemein auBerte man in den 80er Jahren 
die Ansicht, das Klima Australiens sei gerade durch die Entwaldung feuchter 
geworden. Schutz dem Walde hieB die Parole friiher; nieder mit dem Walde 
lautet sie heute 1)." 

II. Geschichte. 

1. Altere gesetzgeberiscbe Akte. 
A. Frankreich. Die Prioritat, die Schutzwirkungen des Waldes fur den 

Gebirgsboden durch eine ununterbrochene Gesetzgebung zum Ausdruck gebracht 
zu haben, gebiihrt zweifellos Frankreich. 

In der Provence wurden im 16. Jahrhundert die meisten Waldungen durch 
Raubwirtschaft, Feuer und Weidenutzung (Ziegen) vernichtet, die Rhone
uberschwemmungen verursachten furchtbare Verheerungen. Die Stande der 
Grafschaft baten daher schon 1549 den Konig um MaBregeln gegen die Ent
waldung und die Vornahme von Holzhieben. Diese Bitte muBte noch dreimal 
wiederholt werden, bis 1565 der Statthalter die "Entwaldung der Berge" verbot. 
Trotz mehrfacher Wiederholung wurde das Verbot offenbar nicht beachtet, 
weil die Stande immer wieder Vorstellungeil erhoben 2). 

1m Jahre 1605 verlangten die Stande von dem Parlament Abhilfe gegen 
die Verwustung der Walder auf den Abhangen der Berge hauptsachlich des
wegen, "weil die gute Erde an den unten liegenden Stellen durch das Wasser 
weggewaschen und weggefuhrt werde". Daraufhin wurde 1606 die Verwustung 
und Rodung der Walder verboten und den Gemeinden und Privaten aufgetragen, 
die auf den Abhiingen der Berge befindlichen, durch die Rodung entstandenen 
Odflachen mit Eichen anzusiien und sie wieder zu Wald zu machen 3). 

1m Jahre 1635 wurden auf die Verwustung und Rodung der Gebirgs
waldungen die schwersten Strafen gelegt (Geldstrafe, Prugelstrafe, zeitliche 
und ewige Verbannung), weil dadurch das Flachland schwer geschiidigt werde 4). 
Von groBem Erfolg waren diese Verordnungen trotzdem nicht gekront. 

1m Jahre 1696 schilderte ein Beamter die tr08tlosen Verhiiltnisse: "Die Berge in der 
Provence sind zum groBten Teil abrasiert, ertragl08. Und die Taler! Einige sind trocken 
und durr, andere sind von den Oberschwemmungen der Flusse und Wildbache heimgesucht, 
und aIle leiden unter dem unsteten und gefahrlichen Klima." (Allard 175.) 

1m Jahre 1702 und 1703 wurde in den Basses-Alpendas Kulturland von 50 8tadten 
und Dorfem von Wildbachen fortgeschwemmt. Diese Vorgange wiederholten sich im 
18. Jahrhundert ofter, ebenso wie die Rhoneuberschwemmungen selbst. Dazu traten noch 
verheerende Waldbrande. 1m Jahre 1706 beklagte die Regierung, daB man Walder von 
ftinf bis sechs Meilen im Umkreis angeztindet habe. (Allard 43.) 

Eine Verordnung yom 31. Mai 1763 verbietet die Ausstockung aller Straucher 
und Baume, welche geeignet sind, den Boden festzuhalten und dessen Einsturz 
oder Wegschwemmung durch die Niederschlagwasser zu verhindern, jede Rodung 
fur landwirtschaftliche Zwecke, die Getreideansaat in den durch Feuer zer
storten Waldern und die Beweidung derselben in den ersten lO Jahren. Ab
hange, ob bewaldet oder nicht, durfen niemals urbar gemacht werden 5). 

Diese Verordnung wurde aber schon durch eine konigliche Verfugung fur 
die ganze Monarchie yom 10. August 1766 wesentlich abgeschwacht, indem 

1) Briickner 289. - 2) Allard, Les forets et Ie regime forestier en Provence. 1901, 
172f. - 3) Allard 41£. - 4) Allard 172£. - 0) Allard 43. 
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unter dem Drucke von MiBjahren zur Urbarmachung aller unkultivierten Griinde 
durch Steuererleichterung aufgemuntert wurde. Die eindringlichsten Klagen 
und Vorstellungen liber den Zustand der Gebirgswaldungen, namentlich der 
Alpen, kehrten auch in der nachfolgenden Zeit (1771, 1776) wieder 1). 

Die weitere Entwicklung der franzosischen Schutzwaldgesetzgebung wird 
spater noch besprochen werden. Hier sei nur noch erwahnt, daB durch das 
Gesetz von 6./23. August 1790 jene Staatswaldungen von dem Verkauf aus
geschlossen wurden, welche notwendig waren zur Erhaltung dcr Ufer der Stromc, 
Wild bache und Fllisse. 

B. Deutschland, Osterreich, Schweiz. Auch hier sind einige obrig
keitliche Anordnungen zu verzeichnen, welche auf die Wohlfahrtswirkungen 
des Waldes Bezug haben. 

Die bayerische FO. 1616 schreibt vor, daB das Geblisch (Poschach) am 
Rande der FluBufer belassen werde, damit das Wasser dieselben nicht weg
rei Ben konne 2). 

In der braunsehweigischen (sog. Dannenberger) Forstordnung von 1654 
wird die Bindung des Flugsandes durch Waldanpflanzung befohlen: 

"Weil der Sand hin und wieder einbricht und Acker, Wiesen und an etlichen Orten 
einen groBen Teil der Feldmarken belegt und verdirbt, so sollen aIle Stadte, Flecken und 
Dorfer den Sand ... bepflanzen und dazu eigene Eichen- und Buchenheister, Ellern, Tannen, 
Aspen, Birken, Weiden, Dorne und anderes, was sie haben, gebrauchen, damit also der 
Sand beizeiten gedampft ... werde." Ohne Verzug, in schwierigen Fallen h6chstens drei 
Jahre Zeit. 

1m Inntal wurde im 15. Jahrhundert die Holzfallung in einem Waldbezirk 
verboten, "damit der Kirehe und den Nachbarn von dem Bach kein Schaden 
widerfahre" 3). 

In einem Tirolcr Weistum von 1640 wird die Holznutzung in der Nahe 
der LandstraBen und besonders an den Graben verboten, damit die "Lahn" 
nicht in Bewegung geraten (Ost. W. VI, 460), in einem Weistum von 1701 wird 
das Holzschlagen "in den eingelegten Waldungen, so zur Beschlitzung der 
Hauser, Gliter und Wege dienen" untersagt (Ost. W. III, 195). In Karnten 
darf, 1745, in den "gebirgigen abhangenden Graben" das Holz auf einmal nicht 
zu stark ausgehauen werden, damit bei heftigem Regen das Erdreich nicht 
weggeschwemmt wird und die Fllisse mit demselben nicht ausgeflillt werden 
(nach Schwappach a. a. O. 492). 

In der Schweiz wurden schon im 14. Jahrhundert Bannwaldungen gegen 
Erdrutsche und Lawinen geschaffen. 1342 wurde der Wald in den Fllien gebannt; 
1560 wurde das "Riesen" von Holz durch einen Bannwald bei Sertig nur bei 
knietiefem Schnee erlaubt; ein Davoser Bannbrief von 1758 verfligt den Bann 
liber einen Wald, weil durch dessen Verwlistung nicht allein "Haus und Gut, 
sondern auch die darunter gehende LandstraB" auBerst gefahrdet werde 4). 

2. Literarische Angaben. 

A. Vor 1825. 
Theophrast erzahlt, wie Seneca berichtet, der Hamus sei durch Ent

waldung wasserreicher geworden 5). Plini us der Altere macht darauf aufmerk-

1) Allard 176. 
2) Art. 59: "So solI man auch das Poschach auf etlich Klafter nahend an den Gestaden 

der W 8:~ser nicht weghauen." In der FO. 1568 fehlt diese Stelle. 
3) Osterreichische Weistiimer III, 26, bei Schwappach, Handbuch der Forst- und 

Jagdgeschichte 1886, 181. 
4) Coaz, Statistik und Verbau der Lawinen in den Schweizer Alpen. Bern 1910. 52. 
5) Seneca, Quaestiones naturales III, 11 (nach Bruckner 25). 
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sam, daB durch die Zerstorung der Walder an den Abhangen verderbliche Wild
bache entstehen 1). 

Der Spanier Fernando Colon (gest. 1539) berichtet aus der Lebens
beschreibung eines Admirals, daB dieser den dichten Regen auf der Insel Jamaika 
der guten Bewaldung dortselbst zuschrieb; auf Madeira, den kanarischen und 
azorischen Inseln sei dagegen wegen der Abholzungen der Regen seltener 2). 

Buffon faBte in seinem '1739 geschriebenen Memoire sur Ie retablissement 
ct la conservation des forets seine Ansicht in dem Satz zusammen: "Je mehr 
ein Land entwaldet ist, urn so wasserarmer wird es" 3). 

1m Jahre 1755 behandelte der Pfarrer P. Hogstrom, Mitglied der schwe
dischen Akademie der Wissenschaften, vor dieser Korperschaft die Frage, 
warum der Frost in einigen Gegenden Norrlands dem Getreide mehr Schaden 
zufiige als in anderen Gegenden. Er fiihrte dabei aus, daB nach allgemeiner 
Annahme der Laubholzwald die Frostgefahr erhOhe, weil mit dem Erscheinen 
der Blatter auch die Kalte bringenden Nebel sich einstellten. Andererseits 
ware aber der Nadelholzwald eine vorziigliche Schutzwehr gegen den Frost, 
namentlich wenn derselbe die Felder gegen die Sumpfgegenden schiitzen kann, 
von welchen der Frost herkommt. Wenn der Nadelwald aber die Sonne und 
den Luftzug abhalt, muB er gerodet werden. Die Rodung des Waldes ist daher 
in der einen Gegend vorteilhaft, in der anderen mit anderen Verhaltnissen 
schadlich 4). 

In der deutschen forstlichen Literatur ist von einem EinfluB des Waldes 
auf die Niederschlagsmenge zum ersten Male im "Allgemeinen okonomischen 
Forstmagazin" von Stahl im Jahre 1764 (V. Bd. S. 129£.) die Rede 5). Der 
anonyme Verfasser konstatiert, daB gerade in bewaldeten Gebirgen, so im Harz, 
die Niederschlage haufig und ergiebig sind, findet aber fiir diese Erscheinung 
keine Erklarung. Er hat zwar von der Theorie iiber die Verdichtung des auf
steigenden Wasserdampfes Kenntnis, halt dieselbe indessen nicht fiir zutreffend. 

"Die Naturiorscher haben bishero Anla.13 genommen zu fragen: warum regnet und 
schneyet es in einigen Gegenden der Erde und des Meeres mehr als in andern 7 warum auf 
Bergen, so mit Waldern bedeckt sind, vorziiglich stark? warum regnet es in anderen 
Gegenden fast gar nicht? AIle Beantwortungen, die man bishero auf diese Fragen gegeben, 
reichen nicht zu, die Sache zu erklaren. Z. E. Man sagt: groBe Waldungen geben dadurch 
zu haufigerem Regen AnlaB, wei! sie durch ihre weitlaufigte und tiefe Wurzeln viel Wasser 
aus der Erde zogen, und durch die Menge ihrer ausdiinstenden Blatter der Luft viele Diinstc 
mittheileten. 

Es ist zwar wohl unstrittig, daB die belaubten Walder der Luft viele Diinste mittheilen. 
AlIein im Winter, wenn die Baume bei uns ohne Blatter und groBen Teils mit verdicktem 
Saft angefiillet sind, regnet und schneiet es in groBen Waldern, besonders wenn sie an Bergen 
liegen, ebenfalIs mehr als in denen bebauten Ebenen. Woher riihret dieses, da alsdann 
die Ausdiinstungen bei weitem so gro.13 nicht sind wie im Sommer? 

Man gibt von dem haufigen Regen in Gebirgen noch diese Ursache an und sagt: Der 
Wind treibe die Wolken an die Berge und driicke sie daselbst zusammen, so daB sie daher 
mehr Regen geben als wenn sie in denenEbenen frei sind. Man findet diese Ursache in vielen 
Naturlehren. Allein die rechten Regenwolken gehen tiber niedrige und mittelmaBige Ge
birge insgemein so hoch hinweg, daB sie keinesweges gedruckt werden. Die mehreste Wolken 
gehen viel hoher als z. E. das Harzgebirge, und der mehreste Regen £alIt daselbst aus einer 

1) Historia naturoJis 31, 30. 
2) Weber im Handb. d. Forstwissenschaft 2. Aufl., I. 22 nach Alex. von Humboldts 

Kosmos II, 322. - von Loffelholz, 2. - Fernando Colon war ein unehelicher' Sohn 
des Entdeckers von Amerika Christoph Kolumbus, begleitete diesen auf seiner vier ten Reise 
und ward sein Geschichtschreiber. 

3) Histoire de l' Academie royale de ]'rance 1739. 
4) Hamberg, De !'influence des forets sur Ie climat de la Suede 1885, 76. 
5) Uber einige gelegentlich hingewodene Bemerkungen urn ungefahr dieselbe Zeit vgl. 

Stahls Forstmagazin 1763, III, 179; ferner Gunther, Geophysik II, 320 beziiglich War
gentin und Denso. 
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ansehnlichen Hohe, und dennoch regnet und schneiet es daselbst viel mehr als in dem platten 
Lande. Der hanoverische Naturforscher J aco bi sagt: ich kann nicht finden, daB der 
Wind die Wolken dergestalt zusammen driicke, als man vorgibt. lch habe bei Sturmwinden 
darauf geachtet und wahrgenommen, daB die Wolken ihre Form behalten. Die Wolken 
sind eine Mischung von Nebel und Luft, und wenn selbige der Wind in der bewegten Luft 
zusammenpressen soIl, so kommt mir selbiges ebenso fiir, als wenn man in einem triiben 
Wasser den darinnen schwimmenden Schlamm dadurch enger zusammen bringen wollte, 
wenn man das Wasser bewegte. 

Sollte wohl folgendes etwan eine Ursache mit sein, warum es in groBen Waldern und 
denen damit bewachsenen Gebirgen vorziiglich regnet? DaB nemlich die Luft in denen 
Waldern und besonders in denen Thalern, die dichtes Holz haben, viel stiller als iIr freien 
Ebenen ist. Entstehet vielleicht daselbst eher eine Gahrung in der Luft und machet, wenn 
die Luft in der hohern Gegend sich bricht, und die in sich habende Diinste sich absondern 
(pracipitiren), daB iiber selbigen die Absonderung desto starker wird? Zeugen sich vielleicht 
daselbst dergleichen Ausdiinstungen, welche eine solche Absonderung befOrdern? Und ist 
die Ursache, warum es auf offenen Ebenen weniger und in trockenen Sandwiisten fast gar 
nicht regnet oder schneyet, vielleicht diese, daB sie weniger solchen Duft herfiir bringen, 
der die wasserigten Diinste von der Luft absondert und niederschlagt? Dies sind Muth· 
maBungen. " 

1m gleiehen Jahrgang 1764 des Stahlsehen Forstmagazins ist ein Vortrag 
abgedruckt, den ein gewisser U. Rudensehold vor der schwedisehen Akademie 
iiber "Nutzung und Hut der Walder" gehalten hat und worin das Versehwinden 
von Seen, Baehen und Quellen auf die Verwiistung der Walder zuriiekgefiihrt 
wird. Die Annahme, daB der Wald die Ursache der Nachtfroste sei, weil er 
den Wind und Luftzug hemme, sei irrtiimlieh. 

"AHem Ansehen nach hat diese Verwiistung des Waldes die Ungelegenheit vcrursacht, 
daB beinahe aIle stehenden Seen, Bache und Quellen auf dem ebenen Lande verschwunden 
sind. Denn es ist entweder das Wasser, da es nicht mehr von den Baumen Schatten und 
Kiihle gehabt, durch die Ausdiinstung verloren gegangen oder es haben sich die Adem 
tiefer in die Erde gezogen; denn wo Wald ist, da pflegt auch ja ebenmaBig in den warmsten 
Landern kein Mangel an Wasser zu sein ... denn es steht fest, daB SpringqueIlen, wenn 
man diejenigen, welche bei den Bergen gefunden und durch lange Rinnen durch das 
Land geleitet werden, ausnimmt, gar rar sind ... " (5. Bd. 121). 

Der kurfurstl. sachsisehe Advokat K. G. Rossig 1) bemerkt 1782 iiber 
die Wirtsehaftspolitik des Kurfiirsten August 1. von Sachsen (t 1586), derselbe 
habe die Rodung der Walder verboten, weil dadurch iiber groBe Landstriche 
Unfruehtbarkeit verbreitet werde. Allerdings geht aus Rossigs Darstellung 
nicht hervor, ob dieses Argument yom Kurfiirsten direkt geltend gemacht wurde 
oder von Rossig nur vorausgesetzt wird. Er fahrt dann fort: "Wie oft sehiitzt 
ein Wald die Nahrung einer Gegend! er deckt ihre Acker vor den verheerenden 
Nordwinden, befruchtet oft den Riicken eines Berges durch seinen Schutz und 
das abfallende Laub und Holz .... ee 

Weiterhin beriihrte Burgsdorf in einem im Jahre 1790 vor der Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin gehaltenen Vortrage 2) die wasserwirtschaftliche 
Bedeutung des Waldes aus AnlaB der damaligen Waldzerstorungen. Er schreibt 
dem Walde die Fahigkeit zu, die Niederschlage zu vermehren. 

"Die Verheerung unserer Walder hat auch noch andere sehr iible Folgen. Unser Erd
boden, welcher groBtenteils der Walder beraubet worden, die ehedem fast ganz Deutschland 
in seinem natiirlichen Zustande bedeckten, folglich jetzt sehr nackend ist, auch deswegen 
die Eigenschaft verloren zu haben scheinet, die Wolken iifterer in Regen aufzunehmen, 
schmachtet fast iiberall auf eine betrachtliche Tiefe unter den heiBen Strahlen der Sonne. 
Die Quellen versiegen daher und dem mehresten Gewasser ist noch auBerdem durch Kunst 
AbfluB verschafft. Unsere Fliisse und Bache sind im Sommer kaum bis zum Drittel mehr 
angefiiIlt. Unsere gauze Oberflache dampfet mithin jetzt auch aus Mangel an Regen, an 
abwechselnder Witterung weniger als sonst aus." 

1) Versuch einer pragmatischen Geschichte der Okonomie-, Polizey- und Cameral
wissensclaften usw. Leipzig 1782 II, 25l. 

2) Abhandlung iiber die Vorteile Yom ungesaumten ausgedehnten Anbau einiger in 
den kiinigl. preuBischen Staaten noch ungewohnlichen Holzarten. Berlin 1790. 
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"Die Winde, welche ehedem von allen Seiten her ungeheure Strecken durch schattigte, 
folglich kiihle und feuchte Walder sauseten, in denen sie sich mit nahrendem Stoff schwan
gerten, und diesen den Feldern schenkten, bringen jetzt nicht mehr diese belebende Er
frischung. Vielmehr aber, da sie eine viel weitere Reise auf nackenden, brennenden, leichten 
Boden zuriicklegen, so erhitzen sie sich, und verbreiten die Diirre, folglich die Unfrucht
barkeit immer mehr und mehr." 

Yom letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts ab iibernahm nun, wie frillier 
schon auf dem Gebiete der Gesetzgebung, Frankreich auch die Fillirung 
hinsichtlich der aktuellen Behandlung der Frage. Die vollstandige Freigabe 
der Privatwaldwirtschaft durch Dekret yom 15./29. September 1791, die den 
Privatwaldbesitzern au£erlegte Verpflichtung, alles Schiffsbauholz an die Marine 
abzugeben und zugunsten der Staatskassc auBerordentliche Holzhiebe zu fUhren, 
sowie die allgemeine Rechtsunsicherheit des Privateigentums (Emigranten) hatte 
die massenha£te Rodung und Verwiistung der Privatwaldungen zur Folge. 
Ais urn die gleiche Zeit auch der Verkauf der Staatswaldungen zur Diskussion 
gestellt wurde, sprach sieh die Societe royale d'agrieulture in einem Gut
achten dagegen aus und machte geltend, daB der VerauBerung die Rodung 
folgen werde und durch dieselbe Gebirgsgegenden trocken und unfruchtbar 
gemacht wiirden. 

In hervorragender Weise nahm sich Rougier de la Bergerie, Deputierter 
der gesetzgebenden Versammlung und Mitglied des Ackerbaukomitees, urn die 
Erhaltung des Waldes an. Er machte vergebliche Anstrengungen, ein Gesetz 
gegen die Waldrodungen zu erwirken, indem er auf die lebhaften Klagen der 
Departementsbeamten und der Ackerbaugesellschaften iiber die Folgen der 
Waldrodungen namentlich wahrend der Konventszeit in den Jahren 1793 und 
1794 hinwies. In dem von Rougier im Jahre 1817 herausgegebenen Werk: 
"Des forets de la France" werden diese offiziellen Dokumente aus der Zeit 
von 1791-1796 mitgeteilt. In denselben wird iibereinstimmend hervorgehoben, 
daB durch die Veruichtung der Gebirgswaldungen das Erdreich von den Hohen 
in die Fliisse und Taler heruntergeschwemmt werde, daB dadurch Uberschwem
mungen entstiinden, daB das Klima sich geandert habe und Holznot zu be
fiirchten sei. 

Was die Klimaanderungen anlangt, so ist zu betonen, daB nach 
Briickner die Zeit von. 1781-1805 eine Trockenperiode und von 1791 
bis 1805 eine Warmeperiode auf der ganzen Erde war. Daher sind 
die Klagen iiber die Trockenheit und Wasserarmut in dieser Zeit 
gewiB vollauf begriindet, aber die Ursache hierfiir lag nicht in der 
Entwaldung, sondern in den meteorologischen Zustanden der Zeit. 

Von den vielen offiziellen Berichten seien hier folgende im Auszug wiedergegeben 1): 
Basses - Alpes 1792 2): "Unsere Berge weisen nurmehr steinigen Boden auf, die Ro

dungen horen nicht auf. Die kleinen Bache werden zu Wildbachen. Th'Iehrere Gemeinden 
biiBten .. eben ihre Ernten, ihre Herden und ihre Hauser infolge der Uberschwemmungen 
ejn. Die Zerstorung der Gebirge schreibt man den Rodungen und der Brandwirtschaft 
COberlandbrenncn) zu, wodurch die Verstopfung und die Erhohung der FluBbette veran
laBt wird. Von Digne bis Entrevaux sind die Hangen der schonsten Berge nackt geworden." 

Isere (Grenoble) 1793. Die Verwaltungsbehorde verstandigte den Minister von den 
Waldverwiistungen. Durch dieselben werde die Temperatur verandert, die Trockenheit 
vermehrt, MiBernten erzeugt. Infolge der umfangreichen Rodungen im Distrikt Grenoble 
richte jeder Regen groBen Schaden an. Die Berge bieten nur noch nackte Felsen, die Fliisse 
bewegen sich schneller und ihrBett erweitert sich. Sie haben keinen regelmaBigen Wasser
stand mehr, fiihren Schuttmassen, hindern die Schiffahrt. Die Quellen haben sich wesent
lich vermindert, die Olbaumkultur geht wegen Wassermangels zuriick. Es wird daher 
ein Rodungsverbot fiir Hangen von iiber 35 Grad Neigung gefordert. 

1) Dieselben finden sich auch bei A. C. Becquerel, Memoires de l'academie des 
sciences etc. 35. Bd., Paris 1866, 412ff. 

2) Dieser Bericht nach Allard 53. 
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B eziers (Gard) 1793. U~r 300 Grundbesitzer des Departements ftibrten Klage, 
daB mehr als drci Viertel del' Olbaume durch den strengen Winter vernichtet wurden. 
Die um~l!-ngreichen Walder, welche frtiber die Nordstiirme abhielten, sind abgeholzt, daher 
ist del' Olbaum dem Untergange geweiht. Unsere Berge sind nur noch Felsen; die Walder 
verschwanden seit 20 Jahren, del' Boden wurde auf den steilen Hangen abgeschwemmt. 

Drome 1793: In Valence und Crest gibt es beinahe keine Walder mehr. Die Berg
wande sind durchfurcht von Millioncn von Graben. Die Gemeindewalder sind in Montelimart 
wegrasiert, die Nationalwaldungen sind erschopft. 

Lozere 1794. Die Einwohner roden die Waldungen von unschatzbarem Werte gleich 
Wilden. Mit einer Verblendung (frllllesie), mehr verbrecherisch, vernichten sie auf den Berg
hangen die Baume, welche sie schiitzen konnten und wegen eines momentanen Vorteils 
fiigen sie fiir immer ihrem Lande Schaden zu. Infolgedessen wiirdcn die Kastanicnbaume 
nicht mehr gegen die Nordwinde geschiitzt. Auf del' Hochebene gebe es keine Quellen mehr 
und nahe am Meere herrsche Wassermangel. 

Ost - Pyrenaen. In einer Proklamation del' Zentralverwaltung heiBt es: Der durch 
das Wasser herabgeschwemmte Schutt del' Berge fiillt das Bett del' Fliisse an und bringt die
seiben zum Austreten. Bald wird Holzmangel zu gewartigen sein, die Strenge des Klimas 
hat viele Olivenbaume vernichtet. 

Haute - Garonne 1795. Ein Landwirt schrieb an die Agrikultur-Kommission: Man 
rodet die Gipfel der Berge; man stockt die Baume aus, die uns wie die Berge VOl' Kalte 
schiitzen, indem sie den Thaiern Schutz gewahren, wo die Rebe und die Olive gedeihen sollen. 
Del' Regen schwemmt die Erde herunter, nul' unfruchtbarer Felsen bleibt iibrig; es gibt keine 
¥iehwcide mehr, keinen Schutz und keine Ernten. In del' Languedoc gedeihen auf den 
Hohen die Oliven nicht mehr, in del' Ebene geht die Viehzucht und der Getreidebau zuriick. 

Gel's. Zwei Vqlksvereinigungen schrieben an den Konvent: Die Uberschwemmungen 
sind verheerend, das Wasser stiirzt an den kahlen Bergen herunter. 

Mont· Blanc 1796. Die Verwaltungsbehorde berichtet an den Landwirtschaftsrat: 
Unsere Berge und Hiigel, ehemals mit Wald bedeckt, bieten nur mehr infolge del' Rodungen 
entkleidete Felsen und unkultiviertes Land. Jetzt erdulden wir jedes Jahr extreme Trocken
heit; das Kulturland wird periodisch iiberschwemmt und mit Kies iiberdeckt. 

Vogesen. Die Berge sind erschOpft und abgewirtschaftet; man schreibt die Ursache 
den Rodungen und del' Teilung del' GemeindewaIder zu; infolge del' Abholzungen werfen 
die Windstiirme auch noch die iibriggebliebenen Baume. 

Haut - Rhin. Del' Professor del' Naturgeschichte berichtet 1791: Die Abholzung del' 
Walder in der Ebene wie im Gebirge hat das Klima geandert, den Winden Eingang verschafft. 
welche die Bliiten del' Baume und des Weinstockes vernichten, verwandelt die Regen in 
Wolkenbriiche, die Berge in sterile Felsen, die Ebenen in heWe Gefilde und wirkt auf die 
Gesundheit del' Menschen nachteilig zuriick. 

1m Jahre 1799 fUhrte Poulain-Grandprey im gesetzgebenden Korper 
aus, daB die Erhaltung der Walder notig sei, weil mit denselben die Giite der 
Luft, die Fruchtbarkeit des Bodens und das Vorhandensein von Wasser auf 
das engste verbunden seien 1). 

Unter dem Konsulat 1803 verfaBte Rougier eine neue Denkschrift iiber 
die Erhaltung der Walder, welche wohl auch zu dem Zustandekommen des 
Gesetzes vom 29. April 1803 iiber die Einschrankung der Rodungen wesentlich 
beitrug. Bei Bera.tung desselben in der Nationalversammlung nahm sich auch 
der Deputierte Th u au der Frage warm an: Der Bewohner der mit Waldern 
begrenzten Taler fiirchte nicht Hagel und Gewitter. Seine Hiitte sei gegen 
den Blitz geschiitzt. Durch die Fallung der Holzungen werden die Regen
zeiten unregelmaBig und die Wolkenbriiche haufig. Helfe man nicht bald der 
Holzverwiistung ab, so werde dieses auf seine Fruchtbarkeit und Volksmenge 
stolze Frankreich eine menschenleere Wiiste werden. Stehende Gewasser wiirden 
durch Baumpflanzung entseucht. Wer die Gipfel eines Gebirges mit Baumen 
bedeckt, besehiitzt weit umher Hiigel und Taler. Durch Pflanzen von Baumen 
konne der Mensch den Regen leiten 2). 

Wei teres Material lieferte die von Nap 0 leo n angeordnete sta tistische 
Erhebung iiber ganz Frankreieh. Bei dieser Gelegenheit verbreiteten sich die 

1) Lintz, Die Grenze zwischen Feld- und Waldkultur. Bonn 1821, 40. 
2) Soden, Die Nazional·Oekonomie, 1. Bd. 1805, 117. 
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Pra£ekten der Departements wieder iiber die herrschenden Waldzustande und 
brachten die gleichen Klagen vor wie 10 Jahre vorher 1). 

Die groBe Aktion, welche so in Frankreich zugunsten des Waldes eingeleitet 
worden war, machte in Deutschland noch in den zwei ersten Dezennien des 
19. Jahrhunderts keinen tiefergehenden Eindruck. 1m Gegenteil wurde sie 
von seiten vieler Staatsregierungen offiziell ignoriert, weil diese neue der Wald
wirtscha£t zugedachte Au£gabe in das wirtschaftliche Programm von der Frei
gabEj der Privatwaldwirtschaft, der Teilung der Gemeindewaldungen, des Ver
kaufes der Staatswaldungen und der Schaffung von Agrikulturboden durch 
Waldrodungen nicht paBte. 

In der bayerischen Verordnung vom 26. April 1805, betre££end den Ver
kauf der Staatswaldungen, wird ausgefiihrt, daB durch die Rodung groBerer 
Waldstrecken die in den Waldgegenden "haufigeren Hagelgewitter vermindert" 
und "ein milderes Klima herbeigefiihrt" werde. 

Und der geistige Urheber dieser Verordnung, Hazzi, sagt im gleichen Jahre: 
"Der zu groBe Wald wirkt durch ein verschlimmertes Klima auf die Acker
wirtschaft zuriick. Schneedruck, Reif, Schauer und andere dergleichen mel 
sind gewohnliche Plagen der Waldanwohner" 2). 

Dieser Ansicht Hazzis tritt Griin berger 3) entgegen. Nicht die Walder 
seien an dem Auftreten der Hagelgewitter schuld, sondern vielmehr die Fliisse, 
Bache und Moser. Das Klima werde bedingt von der Entfernung eines Landes 
vom Meere und von der Erhebung (vertikal) iiber der Meeresflache. Dies tre£fe 
auch fiir Bayern zu; auBerdem waren fiir das rauhe Klima auch die gegen Siiden 
vorlagernden Gebirge die Ursache, viel mehr "als die kleinlichte Idee von den 
Waldungen". 

AuBerdem wurde in Bayern im Jahre 1805 die Rodung von PrivatwaJdungen 
ohne Einschrankung erlaubt, in PreuBen 1811 durch das Landeskulturedikt. 
In PreuBen wurden 1810 die staatlichen Strandforste zum Schutz gegen Ver
sandungen und die Forste, welche sich an den Stromen zu gleichem Zwecke 
befinden, vom Verkaufe. ausgeschlossen. 

Nur vereinzelte Stimmen treten fiir den Wald ein. So Zwierlein 4), der 
1806 dem Walde die Erzeugung von Regen, Quellen, Feuchtigkeit, die Abhaltung 
der kalten Winde, Verbesserung der Sumpf- und Moorluft und damit Abwendung 
von Seuchen und Pest, Hintanhaltung von Gewittern und der Blitzgefahr, 
Verminderung der Erdbeben zuschreibt. 

Hundeshagen 5) dagegen fiihrt 1821 aus, daB waldreiche Lander feucht, 
triib und regenreich sind und keinen Wechsel der Lufttemperatur aufweisen, 
unbewaldete Lander an Diirre und Trockenheit und unter schadlichen Winden 
leiden. Da beide Extreme nachteilig sind, muB getrachtet werden, in jedem 
Lande eine seinem Klima und Bediirfnissen angemessene Flache und Verteilung 
des Waldes herbeizufiihren. 

B. Von 1826 abo 

Epochemachend in Deutschland und Frankreich wirkte die Schrift von 
M. A. Moreau des Jonnes vom Jahre 1825, ins Deutsche iibersetzt von 

1) Diese Berichte, die in der Mehrzahl aus dem Jahre 1804 stammen, sind, soweit sie 
den Wald betreffen, abgedruckt bei Rougier, Des forets de la France 1817, 137ff. und 
auszugsweisewiedergegeben bei A. C. Becquerel a. a. O. 421ff. 

2) Hazzi, Die echten Ansichten der Waldungen und Forste UBW. 1805, 154. 
3) Griinberger, Einige Ansichten von dem Forstwesen in Bayern. 1805, 57ff. 
') Vom groBen EinfluB der Waldungen auf Kultur und Begliickung der Staaten mit 

besonderer Hinsicht auf Polizei. Wiirzburg 1806. 
5) Enzyklopadie der Forstwissenschaft. 1. A. 1821. § 765f£. 
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Widen mann 1828: "Untersuchungen uber die Veranderungen, die 
durch die Ausrottung der Walder in dem physischen Zustand der 
Lander en ts tehen" (Tubingen 1828) 1). 

Diese Schrift stellt den ersten Versuch dar, die Wasser- und Klimafrage 
auf Grund der erkannten tatsachlichen Erscheinungen und auf dem Wege der 
wissenschaftlichen Abstraktion zu lOsen. Der Verfasser vergleicht die klima
tischen Verhaltnisse der verschiedenen Lander und Erdteile von jetzt und von 
einst und benutzt diese Feststellungen zu einem kuhnen Aufbau naturgesetz
licher Thesen. Diese spekulative Richtung ist es aber, die den Verfasser von 
dem schmalen Weg der Wahrheit im Labyrinth der Probleme vielfach abirren 
laBt und zu Ubertreibungen Veranlassung gibt. Moreau des Jonnes will zu 
viel beweisen, mit den Zahlen nimmt er es gerade nicht genau. Am letzten Ende 
schopft er seine BeweisfUhrung doch aus den Verhaltnissen Frankreichs, wie 
sie in den oben mitgeteilten Schilderungen uber die Folgen der Entwaldung 
wahrend der Revolution sich widerspiegeln, trotzdem er es angstlich ver
meidet, diese Verhaltnisse als Beispiele heranzuziehen. Und eben deshalb 
klingt seine ganze Argumentation in den Satz aus: Alles Gute kommt vom 
Ge birgswald . 

Die wissenschaftliche Form, die Eleganz der BeweisfUhrung, die internationale 
Behandlung der Frage und die warme Begeisterung fUr die Sache des Waldes 
verschafften dieser Schrift eine tonangebendeStellung in der Literatur auf 
lange Zeit hinaus. Alle gesetzgeberischen MaBnahmen in bezug auf die Forst
polizei wurden mit dem Hinweis auf dieselbe begrlindet (Baden, Bayern). 

Die Ansichten des Verfassers lassen sich in folgenden Satzen wiedergeben: 
1. Del' Wald erniedrigt die mittlere Jahrestemperatur eines Landes bis zu 8 0 C und mehr. 

In den gemaBigten Zonen auBert sich die Wirkung des Waldes am stiirksten im Winter 
durch Erniedrigung del' Minimaltemperaturen, d. h. im Walde kann es noch bis zu 80 C 
kalter seil. als auf freiem Felde. 

2. In der Ebene kann der Wald die Regenmenge nur gering odeI' gar nicht vermehren; 
del' Wald am Abharig odeI' Riicken del' Gebirge vermehrt die Niederschlage betrachtlich, 
und zwar urn so mehr, je hoher die Gebirge sind. Die Zunahme del' Regenmenge ist das 
Produkt del' vereinigten Wirkung der Erhebung des Bodens und des Zustandes seiner Ober
£lache. Wie auf den Blitz, so kann der Mensch aueh auf den Regen naeh Belieben einwirken 
und ihm eine beliebige Riehtung geben: Zur Vermehrung dient die Anpflanzung del' Hiigel 
und Gebirge, zur Verminderung die Abholzung. Bodenerhebungen ohne Waldungen ver
mehren die Regenmenge nieht. 

3. Der Wald veranlaBt eine Zunahme del' Feuchtigkeit del' Atmosphare. Seine Wirkung 
kann jener del' Meere und der Binnengewasser gleichkommen. 

4. Das Wasser der Fliisse und Quellen kommt aus den bewaldeten Bergen. Der Wasser
reichtum eines Landes ist von dem Vorhandensein waldreicher Berge abhangig. Kahle 
Gebirge rufen keinen Regen hervor und liefern kein Wasser. Um Quellen hervorzurufen 
und den Wasserstand del' Fliisse zu erhohen geniigt es, die kahlen Berge aufzuforsten. 
Abholzung erzeugt Verminderung. Dureh das Mittel Wald kann del' Mensch also Wasser 
erzeugen und vermehren. 

5. Die Walder beeinflussen die Windstromungen und bringen dadurch je nach Ortlich
keit giinstige odeI' nachteilige Wirkungen hervor. Indem sie in sumpfigen Gegenden die 
Luft zum Stagnieren bringen, wirken sie ungesund. Breehen sie abel' den Anprall del' von 
See kommenden Stiirme, halten sie die kalten Nordwinde ab und die Sumpfluft, dann 
schiitzen sie Saaten und Mensehen gegen Frost und Unbilden. 

Niedrigliegende Walder konnen del' Herd des Weehselfiebers und del' Ungesundheit 
sein, die Walder auf den Hohen wirken luftreinigend. 

1) Moreau des Jonnes war Oberoffizier im franzosischen Generalstab und korresp. 
Mitglied del' k. Akademie del' Wissensehaften in Paris. Veranlassung zu dieser Schrift gab 
die von del' k. Akademie der Wissenschaften zu Briissel gestellte Preisfrage iiber den EinfluB 
des Waldes auf die Temperatur und Gesundheit der Luft, auf die Winde, die Niederschlage 
und Quellen uSW. Die Schrift wurde von der Briisseler Akademie auch mit dem Preise 
gekront. 
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6. Die Walder verhindern mechanisch das Abrutschen und Abschwemmen des Bodens 
an steilen Hangen, binden die Meeresdiinen und den Flugsand durch ihre Wurzeln, bilden 
SchutzwiUle gegen das Eindringen der Meer¢sfluten. 

7. Das Schiffbauholz wird nach 150 Jahren in den europaischen Forsten nicht mehr 
aufzubringen sein. 

8~ Gesam.tergebnis. Zu viel Wald nahert die Lander der urspriinglichen Beschaffen
heit des Erdballes, deren Bild sich in den feu6hten, sumpfigen, ungesunden, Oden WaIdern 
Siidamerikas darstellt. 

Ein Bild der zu geringen Bewaldung liefern dagegen die ausgetrockneten Wiisten. 
Am vorteilhaftesten erweist sich eine WaJdflache, die den sechsten Teil eines Landes 

einnimmt; der {iinfte Teil ware schon zu groB, der siebente Teil zu klein. 
AIle Wohlfahrtswirkungen vereinigt der Gebirgswald in sich. 
Aus der reichen Literatur, die nach Moreau des Jonnes sich mit der 

Wasser- und Klimafrage in bezug auf den Wald beschaftigte, konnen hier nur 
die Arbeiten der bedeutenderen .Schriftsteller herausgegriffen werden. 

Gay-Lussac auBerte sich in der Kommission, welche 1836 in Frankreich 
eingesetzt wurde, um wegen der Aufhebung des Rodungsverbotes fiir die Privat
waldungen zu beraten, dahin, daB man bis jetzt keinen positiven Beweis fur 
den EinfluB des Waldes auf das Klima habe und insbesondere auch dafiir nicht, 
daB der EinfluB des Waldes verschieden sei von jenem irgend einer anderen 
Art von Vegetation. Der Quellenreichtum werde infolge der Verzogerung des 
Wasserabflusses im Walde befordert; diese Eigenschaft komme aber auch der 
Grasvegetation zu 1). 

1m Jahre 1836 vertrat Ri vi ere 2) in der Pariser Akademie der Wissenschaftendie Theorie, 
daB das Erfrieren der Olivenwalder im siidlichen Frankreich 1821-22 eine Verminderung 
der Regen und Versiegen der Quellen verursacht habe 1). In gleichem Sinne auBerte sich 
Ladoucette 1858 in der Deputiertenkammer. 

Der erste' Schriftsteller, welcher die Wald- und Wasserfrage auf das richtige 
MaB hin beurteilte, war der weitsichtige Pfeil. Veranlassung, hierzu Stellung 
zu nehmen, war fiir ibn die Broschiire von Moreau des Jonnes und die Ab
handlung von Bergha us, der im Jahre 1,837 den Satz aufstellte, daB der Wasser
stand der Oder und Elbe seit lOO Jahren stetig zuriickgehe' und daB die Elbe 
im Jahre 1861 mit den bisher iiblichen Fahrzeugen nicht mehr befahren werden 
konne. Eine teilweise Ursache hierfiir erblickte Bergha us in der Entwaldung 3). 

Beide Arbeiten kritisierte Pfeil im Jahre 1837 4) mit sachlicher Scharfe; 
er wies auf die darin enthaltenen Widerspruche und oberflachlichen Behauptungen 
hin und kam zu dem Schlusse, daB der EinfluB der Walder auf die Regenmenge 
durchaus noch nicht hinreichend erwiesen und mindestens als noch sehr zweifel
haft anzusehen sei, die Entwaldung der Gebirge je nach dem KlinIa auf die 
Erhaltung und Sicherung der Quellen einen ganz verschiedenen EinfluB haben 
konne und in unserem Klima eher giinstig als ungiinstig wirke, daB ferner ein 
Wassermangel in der Elbe uberhaupt in Wirklichkeit nicht nachweisbar sei und 
selbst wenn eine Wasserstandsanderung eingetreten ware, nicht die - iibrigens 
gar nicht existierende - Waldverwustung die Schuld tragen konnte, sondern 
nur die Ausfiillung des FluBbettes mit Schutt und Sandbanken. Mit diesen 
Argumenten ist Pfeil seiner Zliit weit vorausgeeilt. Die Abhandlung ist das 
beste, was in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts iiber die Wald- und 
Wasserfrage geschrieben worden ist. 

1) Memoires de I'academie des sciences. Paris 1866, 35. Bd., 446. 
2) Riviere, Effets des defrichements, Comptes rendus II, 1836. 
3) Berghaus, Allgemeine Lander- und Volkerkunde II. Bd. Stuttgart 1837. - An

nalen der Erd-, Volker- und Staatenkunde V. Bd. 1838. 
') Pfeil, Kritische Blatter fiir Forst- und Jagdwissenschaft, 11. Bd. 2. H. 1837, 62-91. 

- In seinen "Grundsatzen der Forstwirtschaft in bezug auf Nationalokonomie und Staats
finanzwissenschaft" 1822, I. Bd, 18Off. gesteht Pfeil dem Walde einen EinfluB auf Klima 
und Regen zu, warnt aber vor einer Uberschatzung desselben. 
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A. C. Becquerel hielt am 22. Mai 1865 vor der Pariser Akademie der Wissen
::;ehaften einen Vortrag uber den klimatischen EinfluB der Forste 1). Wie die 
meisten Schriftsteller, die biB dahin uber diese Frage geschrieben hatten, ver
£allt auch Becquerel in den Fehler, die klimatischen Verhaltnisse der tropischen 
Lander und namentlich der Wustengegenden direkt mit jenen der mittel
europaischen Lander zu vergleichen. AuBer einigen Temperaturbeobachtungen 
an einzelnen Baumen stehen dem Verfasser exakte Untersuchungsergebnisse 
nicht zur Verfugung. Auf induktivem Wege gelangt er zu ungefahr folgenden 
Resultaten: Starke Entwaldungen vermindern die Menge des flieBenden Wassers, 
Entwaldungen im Gebirge auch die Ergiebigkeit der Quellen. Die Wieder
bewaldung der Gebirge ist eine notwendige MaBregel auch wegen der Befestigung 
des· Bodens. Da die Wirkung der Walder auf das Klima eine sehr komplizierte 
sci, verzichtet Becquerel auf die Formulierung weiterer Satze. 

Wex 2) kommt in den 70er Jahren auf Grund eines reichen Beobachtungs
materiales uber die Wasserstande der FlUsse zu dem Gesetze, daB in den Kultur
landern eine stetige Abnahme des Wassers in den Quellen, Flussen und Stromen 
stattfinde, die in erster Linie durch die zunehmende Entwaldung und die hier
durch bedingte Minderung des Regenfalles verursacht werde. Die Kommissionen 
der Akademien in Paris, St. Petersburg, Wien und des osterreichischen Ingenieur
und Architektenvereins, an welche Wex seine Abhandlung zur Begutachtung 
eingesandt hatte, konnten jedoch in keiner Weise eine Abnahme des Regen
falles trotz Entwaldung konstatieren. Auch die behauptete Wasserabnahme 
der Flusse selbst wurde von anderer Seite widerlegt 3). 

Sehr zahlreich sind die Stimmen, die die Entwaldung fUr das Trockner
werden des Klimas in den Tropen verantwortlich machen. Die aufgefUhrten 
Fane sind, weil unkontrollierbar, mit der groBten Vorsicht zu beurteilen und 
waren auch unter keinen Umstanden auf die mitteleuropaisehen Verhaltnisse 
direkt ubertragbar. Vielfach widersprechen sich auch die Angaben, indem 
dem Walde da eine gunstige, dort eine ungUnstige Wirkung zugeschrieben wird 4). 
Bruckner weist nach 5), daB kaum fUr ein Gebiet der Erde der EinfluB der 
Entwaldung auf den Regenfall so vielfach betont worden ist wie fUr die Mittel
meerlander. "Den heutigen Tragern der Kultur als Bewohnern des kuhlen und 
feuchten Nordens scheint die KulturblUte des Altertums bei den heutigen 
klimatischen Verhaltnissen des Orients undenkbar: das Klima muB seit dem 
Altertum trockner und warmer geworden sein. Da bietet denn die Entwaldung 
jener Gebiete, die seit den altesten Zeiten vor sich gegangen ist, eine will
kommene ErkHirung . . .. Eine Bestatigung scheint sich durch den Vergleich 
der Schilderungen des Landescharakters im Altertum und heute zu ergeben. 
Allein vielfach ubersah man, daB im Altertum Bewohner der subtropischen 
Zone schrieben, die Pflege der heutigen Wissenschaft aber vorwiegend dem 
gemaBigten Europa obliegt. Der Sudlander muBte notwendig dieselben Er
scheinungen mit anderen Augen sehen und mit anderen Farben malen als der 
Bewohner des Gebietes jenseits der Alpen." 

Blanford 6) berichtete, daB in den siidlichen Zentralprovinzen Indiens ein friiher ent
waldetes Gebiet von 200000 qkm seit dem Beginn der Aufforstungen im Jahre 1875 von 
1876-85 eine um 12% groBere Regenmenge aufgewiesen habe als vor der Aufforstung 

1) Memoire sur les forets et leur influence climaterique. Vollstandig mitgeteilt in Me
moires de l'academie des sciences de l'iustitut imperial de France. Tome 35, Paris ~866, 
S. 371ff.; auszugsweise in Comptes rendus, Tome 63, 1865, S. 104!)ff. - Deutsche Uber
setzung in "Z.eitschr. der osterr. Gesellschaft fiir Meteorologie" IV. Bd. 1869. 

2) Wex, Uber die Wasserabnahme in den Quellen, Fliissen und Stromen. Zeitschr. 
des osterr. Ingenieur- und Architektenvereins 1874; ebenda 1879. - 3) Briickner 21ff. 
- 4) Naheres bei Briickner, 15ff., 20f., 25ff. - 5) Briickner 13. - 6) Meteorol. Zeit· 
schl'ift 1888, 35. 

End res, Forstpolitik. 2. Aufl. 8 



114 Die WohlfahrtBwirkungen des Waides. 

1866-75, Nun konstatiert aber Briickner 1)/ daB diese Beobachtungen in eine Zeit fallen, 
in welcher der Regenfall auf den Landflachen der Erde iiberhaupt zunahm. 

Gerade zu dem entgegengesetzten Resultatjl kommt Gannet 2) fUr Nordamerika, dessen 
Untersuchungen in der Prarieregion und in O~o das Ergebnis lieferten, daB die Aufforstung 
und Abholzung eines Landes keinen merklichen iEinfluB auf die Menge des Niederschlages iibe. 

Aus der aIteren italienischen Literatur 3) waren zu nennen: Gautieri, dello influsso 
de' boschi sullo stato fisico de' paesie sulla prosperita delle nazioni. Milano 1817. - Castel
lani, dell' immediata influenza delle selve suI corso dell' aqua. Torino 1819. - Aus der 
Schweizer Literatur: Kasthofer, Bemerkungen auf einer Aipenreise. Aarau 1822. -
Marchand, tlber die Entwaldung der Gebirge. Bern 1849. 

III. Die wissenschaftliche Forschnng. 
Die sich vielfach widersprechenden Ansichten iiber das MaB der W ohlfahrts

wirkung des Waldes legten den Gedanken nahe, durch direkte Messungen und 
systematische Beobachtungen die zur Beurteilung der Frage notigen Anhalts
punkte zu gewinnen. Das Verdienst, diese wissenschaftliche Forschung zuerst 
in programmatischer Weise begonnenzu h~ben, gebiihrt dem bayerischen 
Professor Dr. Ebermayer und der bayerischen Staatsforstverwaltung. 

Es ist zweifellos, daB die Durchfiihrung exl;tkter vergleichender Beobach
tungen der einzige Weg ist, um die Klima- und Wasserfrage aufzuklaren, nachdem 
die sog. historische Methode vollstandig versagt. Aber ein unbegrenztes Ver
trauen darf man auch den damit gewonnenen Ergebnissen nicht entgegen
bringen. Dieselben werden durch den Umstand beeintrachtigt, daB eine ganze 
Reihe von mitwirkenden Nebenerscheinungen zahlenmaBig sich nicht fassen 
laBt und einzelne Zufalle die statistischen Reihen mehrerer Jahre beeinflussen 
konnen (Gewitterregen!) Auch die Technik der Untersuchung ist sehr schwierig, 
ja vollkommen oft gar nicht durchfiihrbar. Abgesehen davon, daB die dem 
Wind und Wetter ausgesetzten MeBapparate fehlerhaft werden konnen, ohne 
daB dies der Beobachter sofort merkt, stellt die mehrmalige tagliche Ablesung 
und Aufschreibung des Standes der Instrumente durch Jahre hindurch an die 
Gewissenhaftigkeit und Spannkraft der Beobachter Anforderungen, denen 
nur wenige vollkommen gewachsen sind, um so weniger, als die Stationen oft 
ziemlich weit yom Wohnhaus des Beobachters entfernt liegen. 

Eine weitere Schwierigkeit liegt ·in der unendlichen Mannigfaltigkeit der 
Waldbilder. Gemeinhin spricht man immer nurvon dem EinfluB des "Waldes". 
Es ist aber selbstverstandlich, daB der immergriine Nadelwald nach vielen 
Richtungen hin eine andere Wirkung iiben muB wie der nur sommergriine 
Laubwald, daB eine Kulturflache einen anderen EinfluB hat wie eine undurch
dringliche Dickung und diese wieder einen anderen wie ein lichtes Altholz, 
und daB ein pfleglich behandelter Wald eine andere Stellung einnimmt wie 
ein heruntergekommener, seiner Streudecke beraubter Bauernwald. 

Ferner darf man sich den Wald nicht losgelOst'denken von seiner Unterlage 
und Umgebung. Die geographische Breite, die Erhebung iiber dem Meere, 
die Neigung und die Lage zur Himmelsrichtung, die Ausformung des Bodens 
und der Gebirge, die geologische Bescha££enheit des Bodens und des Unter
grundes, der Umfang des Waldes (Parzellen und groBe Waldkomplexe) und 
die unberechenbaren atmospharischen Vorgange sind ebenso einfluBreiche 
und meistens noch wirksamere Faktoren als die Waldbestockung selbst. 

AuBerdem ist zu bedenken, daB die Waldflachen im Verhaltnis zu den 
Wasserflachen des Erdballs verschwindend klein sind und daB auch die iibrigen 

1) a. a. O. 289 .. - 2) "DaB Wetter" 1888, 97ff. - 3) Nach Hundeshagen, Forst
polizei. 4. Aufl., S. 367. 
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Bodenbenutzungsarten eine gewisse klimatische und wasserwirtschaftliche 
Wirkung ausiiben konnen. 

Untersuchungen tiber die Temperatur unter Baumen wurden von 1796 bis 1800 von 
Pictet und Maurice bei Genf vorgenommen. Von 1831-34 beobachtete Kaempf die 
Temperatur im Walde und im Freien. Weitere Untersuchungen wurden angestellt 1839-40 
in Lapland, 1857-58 von Bourgeau bei Carlton in Britisch-Nordamerika 1). 

Die iUtesten Beobachtungen tiber den EinfluB des Waldes auf die Niederschlage sollen 
in den Jahren 1826 und 1827 in Tii bingen und Bebenhausen angestellt worden sein. 
Danach hatte die in waldreicher Gegend liegende Station Bebenhausen 22% mehr Regen 
ergeben als die Station in Ttibingen. Diese Resultate sind aber nicht beweiskriiftig, weil 
die Stationen in verschiedener MeereshOhe liegen 2). 

Die franzosischen Forstinspektoren Contegril und Bellot stellten 1859 und 1860 
in.fler Nahe von Nancy Versuche tiber den WasserabfluB auf bewaldetem und unbewaldetem 
Boden an 3). 

A. C. Becquerel gab im Jahre 1865 an, er habe mehrere Beobachtungs
reilien iiber die Temperatur unter Baumen, auBerhalb des Waldes und in einer 
gewissen Entfernung von demselben angestellt, um den EinfluB der. Walder 
auf die mittlere Temperatur kennen zu lernen. Die Resultate sind aber nicht 
bekannt geworden4). 

In Sachsen wurden im Jahre 1862 und 1863 auf neun Forstrevieren durch Krutzsch 
allgemeine meteorologische Stationen errichtet mit der besonderen Aufgabe, zu ermitteln, 
warum die Pflanzen an sog. Frostorten haufiger erfrieren als anderswo. Eigentliche forst
lich-meteorologische Stationen waren das aber nicht. 

A. In Bayern wurde auf die Initiative von Prof. Dr. Ebermayer hin 
durch EntschlieBung des Finanzministeriums vom 20. September 1866 die 
Errichtung von drei forstlich meteorologischen Stationen angeordnet, die im 
Prinzip schon 1864 beschlossen war. Bis Ostern 1867 wurden dieselben im 
Spessart (Rohrbrunn), im Niirnberger Reichswald (Altenfurth) und am Starn
berger See (Seeshaupt) errichtet. Ende des Jahres 1867 sind noch drei .weitere 
Stationen gegriindet worden, namlich im Pfalzer Wald (Johanniskreuz), im 
Steigerwald (Ebrach) und im bayerischen Wald (Duschlberg). Hierzu kam 
noch eine Feldstation in Aschaffenburg und eine Doppelstation auf der Domane 
Kuttenplan in Bohmen, welche von Ebermayer 1868 auf Wunsch des Besitzers 
Graf Berchem-Haimhausen in Promenhof eingerichtet wurde. Von 1868 ab 
fanden die Beobachtungen regelmaBig statt (taglich zweimal). Gleichzeitig 
wurden an zahlreichen iiber ganz Bayern verbreiteten k. Forstrevieren phano
logische und klimatologische Beobachtungen ohne Beniitzung von Instrumenten 
angeordnet (Tage des ersten'llIld letzten Schneefalles, der Spat- und Friihfroste, 
Gewitter, Sturm usw., Laub- und Bliitenentwicklung der Baume und Pflanzen, 
Langstriebe der Baume usw.). Die forstlich-meteorologischen Stationen wurden 
nach 10jahrigem Bestande mit dem Ende des Jahres 1878 aufgehoben, da 
die gewonnenen Durchschnittszahlen als ausreichend gelten konnten und der 
Gewinn einer langeren Beobachtungsdauer auBer Verhaitnis zu 9.em Aufwand 
an Zeit und an den ziemlich betrachtlichen Kosten gestanden ware. Die monat
lichen Beobachtungsergebnisse wurden wahrend der lOjahrigen Tatigkeit der 
Stationen gedruckt und an samtliche europaischen meteorologischen Zentral
anstalten versendet. Die Resultate der ersten drei Jahre (1868-1871) sind 
von Ebermayer unter dem Titel: "Die physikalischen Einwirkungen 
des Waldes auf Luft und Boden und seine klimatologische und 
hygienische Bedeu tung usw. 1. Bd., Aschaffenburg 1873" verarbeitet und 
veroffentlicht worden 5). An einigen Stationen wurden auch nach dem Jahre 

1) Forest influences 1893, 27. - 2) R. Weber, a. a. O. 47. - 3) A. F. u. J. Z. 1867. 
105. - 4) Memoires 1866, 463. 

6) Ferner zu vergleichen: Ebermayer, Geschichtliche Entwicklung der forstl.-meteoro
logischen Stationen in Ganghofer, Das forstliche Versuchswesen Bd. II, Iff. 

8* 
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1878 noch Messungen liber Niederschlagsmengen, hochste und niederste Warme
grade, Gewitter usw. vorgeuommen und vom Jahre 1882-1891 in den baye
rischen Alpen (Falleck) und im Fichtelgebirge (Hirschhorn) noch Gebirgs
stationen zur Erganzung der bisherigen Untersuchungen errichtet. 

Die Verarbeitung des ganzen erhobenen'Materials in einem II. Bande des 
Werkes: "Die physikalischen Einwirkungen usw." ist nicht mehr erfolgt; doch 
hat Ebermayer die Untersuchungsergebnisse liber einzelne Erhebungen 
wenigstens auszugsweise noch veroffentlicht 1). 

Bei jeder bayerischen Station wurde eine Freifeld- und eine Waldstation (Stationspaar) 
eingerichtet. Beide waren ftinf Minuten bis eine halbe Stunde voneinander entfernt und in 
der Nahe der Oberforsterwohnungen gelegen. In bezug auf die Himmelsrichtung hatten 
die Freifeld- und Waldstation nicht eine im voraus bestimmte Lage gegeneinander; auch 
die vertikale Lage der Stationspaare war nicht immer ganz die gleiche. Die Beobachtungen 
wurden taglich zweimal, friih und abends, gemacht. Die Anlagekosten eines Stationspaares 
betrugen rund 875 M., die jahrlichen Unterhaltungskosten 430 M. einschliel3lich der Re
muneration fiir den Beobachter von 256 M. 

Dem Beispiele Bayerns folgten PreuBen von 1874 ab mit 10 Stationen 
(Fritzen, Kurwien, Carlsberg, Eberswalde, Friedrichsrode, Sonnenberg, Haders
leben, Schoo, Lahnhof, Hollerath), 

ElsaB-Lothringen von 1874 ab mit 3 Stationen (Hagenau, Neumath, 
Mclkerei), 

Braunschweig (1878 Mariental), die Thliringischen Staaten (Schmiede
feld), das Landesdirektorium der Provinz Hannover (Lintzel) und Wlirttem
berg (St. Johann 1880-1885) mit je einer Station. 

Die Stationen in PreuBen, ElsaB-Lothringen, Braunschweig, Thiiringen und Hannover 
sind von Mii ttrich-Eberswalde in der gleichen Art und Weise angelegt und geleitet worden. 
Jede Station wurde in der Nahe einer Waldgrenze errichtet und bestand aus einer Abteilung 
auf freiem Felde (Feldstation) und einer im Walde (Waldstation). Als Regel soliten sowohl 
die Feld- wie die Waldstation nicht weniger als 200 m von der Waldgrenze entfernt sein; 
doch konnte die Entfernung nicht uberall eingehalten werden. In Hagenau ist die Feld
station 1270, die Waldstation 668 m von der Waldgrenze entfernt, in Melkerei 1200 und 
1600 m 2). 

Die Stationen teilten sich in sechs Buchenstationen, sechs Fichtenstationen und vier 
Kiefernstationen, auBerdem Lintzel besonders. Die Hohenlage aller Stationen bewegte 
sich zwischen 3 und 777 m. 

Wie die bayerischen so haben auch die anderen deutschen Stationen ihre 
erste Beobachtungsreihe nunmehr abgeschlos!:len. Ais vorlaufige Zusammen
stellungen der Beobachtungsergebnisse, im ganzen oder teilweise, liegen vor: 

Ebermayer, vgi. S. 115f. 
R. Weber im Handbuch der Forstwissenschaft Bd. I, Abhandlung I, 1. Aufi. 1888, 

2. Aufi. 1903 (fiir die Beobachtungsjahre 1875-85 bzw. 1895). 
Th. Nordlinger, Der EinfluB des Waldes auf die Luft- und Bodenwarme, Berlin 1885 

(fur die wiirtte~bergische Station). 
Miittrich, Uber den EinfluB des Waldes auf die periodischen Veranderungen der Luft

temperatur, Zeitschr. f. Forst- und Jagdwesen 1890, 385f£. (fiir die 17 Stationen in PreuBen, 
Braunschweig, Thiiringen, ElsaB-Lothringen, Hannover). 

Da sich im Laufe der Zeit die 'Oberzeugung immer mehr Bahn brach, daB 
das Beobachtungsmaterial aus den von PreuBen und Bayern errichteten Doppel
stationen nicht hinreicht, urn ein sicheres Urteil liber die Waldklimafrage fallen 
zu k6nnen und namentlich die Frage der Fernwirkung des Waldes mit diesem 
Material nicht ge16st werden kann, hat sich im Jahre 1895 das preuBische Land
wirtschaftsministerium auf eine Anregung Danckelmanns im Landes
Okonomie-Kollegium hin entschlossen, zwei neue Versuchsreihen zu beginnen, 

1) Uber die Menge und Verteilung der Niederschlage in den WaIdern in der Forstl.
naturwissenschaftl. Zeitschrift 1897, S. 283ff. - EinfluB der Walder auf die Bodenfeuchtig
keit, auf das Sickerwasser, auf das Grundwasser und auf die Ergiebigkeit der Quellen. 
Stuttgart 1900. - 2) Miittrich, Z. f. F. u. J. 1890, 385f£., 
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und zwar nach dem Beispiele 6sterreichs durch Anlegung von Radialstationen 1). 
Diese zwei Versuchsreihen bezweckten: 

1. Die Erforschung des Einflusses des Waldes auf die Temperatur und 
Feuchtigkeit der atmospharischen Luft. Zu diesem Zwecke wurden 
seit 1. Oktober 1899 in den Gebieten der Oberforstereien Neuhaus und Karzig, 
das sind die beiden nordlichsten Oberforstereien der im Reg.-Bez. Frankfurt a. O. 
gelegenen "Landsberger Heide" (vorwiegend Kiefer neben Eichen und Buchen) 
sechs Beobachtungsstationen eingerichtet, namlich zwei im Walde (je eine auf 
einer Lichtung und in einem Laubholzbestand), zwei auBerhalb des Waldes 
nordostlich vom Waldrande (1000 m und 100 m vom Waldrande), zwei auBer
halb des Waldes sudwestlich vom Waldrande (1750 m und 250 m vom Waldrande). 
Die beiden Waldstationen liegen vom Waldrand 2200 und 1800 m entfernt 
im Innern des Waldes. Die Entfernung zwischen den auBersten Feldstationen 
betragt 13 km. Beobachtungsdauer drei Jahre. 

2. Die Erforschung des Einflusses des Waldes auf die Niederschlage. 
Zu dem Ende wurden in sechs Gebieten - RegenmeBfeldern - in den Reg.-Bez. 
Marienwerder, Posen, Oppeln, Frankfurt a. 0., Magdeburg und Merseburg 
cine Reihe von Regenmessern aufgestellt, im Innern des Waldes auf BMBen, 
in der Nahe des Waldrandes und in groBerem Abstande vom Waldrande (hoch
stens 2000 m) im Freien, und zwar nach allen Himmelsrichtungen. AuBer den 
Niederschlagsmessungen wurde nur noch die Windrichtung und Starke auf
gezeichnet. Das hochstgelegene RegenmeBfeld ist jenes im Reg.-Bez. Oppeln 
mit einer Erhebung von 148"-210 m. Die Beobachtungen wurden auf vier 
Feldern im Herbste 1900, auf zwei Feldern am 1. Oktober 1901 begonnen. 

Spezialuntersuchungen aus PreuBen liegen noch von Schubert-Ebers
walde vor. 

Schubert, Der jahrliche Gang der Luft- und Bodentemperatur im Freien und in 
Waldungen usw. Berlin 1900. 

Derselbe, Vergleichende Temperatur- und Feuchtigkeitsbestimmungen. Berlin 1901. 
(Abhandl. d. k. preuB. meteor. Instituts I. Bd. Nr. 7.) 

Derselbe, "Ober Niederschlage. Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwesen 1905, S.375, 1906, 
S. 728, 1907, S. 509. 

B. In der Schweiz wurden von 1869 ab drei forstlich-meteorologische 
Doppelstationen bei Interlaken (800 m, Larche), Bern (500 m, Fichte) und 
Pruntrut (450 m, Buche) durch Fankhauser errichtet. Die Beobachtungen 
wurden nach einem Zeitraum von 13 Jahren abgeschlossen und deren· Ergeb
nisse von W ollny in "Forschungen auf dem Gebiet der Agrikulturphysik" 
V, 1882, 316ff. zusammengestellt. Anfangs der 90er Jahre hat Buhler noch 
Spezialbeobachtungen durchgefiihrt 2). 

Ferner legte die schweizerische forstliche Versuchsanstalt im Jahre 
1900 zwei Versuchsgebiete im Emmental (Gemeindebezirk Sumiswald) fest zur 
Untersuchung des Einflusses des Waldes auf den Stand der Gewasser. Die 
eine Flache ("Sperbelgraben ") mit 56 ha ist ganz bewaldet (auf 48 ha plenter
artiger Mischbestand von 0,6 Tannen, 0,2 Fichten, 0,2 Buchen, auf 1,5 ha meist 
reine 50-60jahrige Fichten, 4,5 ha 40-45jahriger Mischbestand aus Fichten, 
Tannen, Weymouthskiefern), die andere Flache ("Rappengraben") mit 70 ha ist 
zu 1/3 bewaldet (24,5 ha plenterartiger Bestand, meist Fichte, als Saum an den 
Graben und angeflogene Horste), sonst 38 ha Weideland, 1,2 ha Ackerland, 

1) Danckelmann, Z. £: F. u. J. 1897,353. - Miittrich, Z. f. F. u. J. 1900,297. -
Derselbe, Bericht tiber die Untersuchung der Einwirkung des Waldes auf die Menge der 
Niederschlage fiir die vierte Versammlung des internationalen Verbandes forstl. Versuchs
anstalten, Neudamm 1903. 

2) Vgl. Biihler, Mitteilungen der Schweizerischen Zentralanstaltf. d. forstl. Versuchs
wesen. II. Bd., 1. u. 2. H. 1892. 
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5,9 ha Wiesen. Hohenlage Sperbelgraben 912-1204 m, Rappengraben 983 bis 
1261 m. Zwischen beiden Versuchsgebillren liegt ein Hohenzug (bis 1273 m), 
die nachstliegenden Grenzpunkte sind 2,4 km voneinander entfernt. Die Er. 
gebnisse von 1900-1917 wurden von A. Engler in dem umfassenden Werk: 
"Unrersuchungen tiber den EinfluB des Waldes auf den Stand der Gewasser, 
Ztirich 19l9" veroffentlicht (s. mein Referat im Fortw. Zentralbl. 1921, 114). 

C. In Osterreich wurde der Frage der forstlich.mereorologischen Beobach· 
tungen im Jahre 1877 naher getreten, indem Ri tter Lorenz von Li burna u, 
k. k. Ministerialrat, auf die Aufforderung des Ackerbauminisrers hin hierfiir 
zunachst ein Programm entwarf 1). Die Errichtung von forstlich.meteoro. 
logischen Stationen erfolgte vom Jahre 1884 ab nach dem Sysrem der Radial
stationen. Dieses System besteht darin, daB ein moglichst groBer, freiliegender 
Waldkomplex mit Freilandstationen auf mehreren entgegengesetzren Wind. 
richtungen und in verschiedenen Entfernungen vom Walde, also in radialer 
Richtung, umgeben wird. Es muB sich aus den Beobachtungsdaten auf diesem 
Wege z. B. ergeben, ob ein tiber den Wald streichender Ostwind am Westrande 
des Waldes wasserreicher ankommt und wie weit nach Westen hin diese Wirkung 
vorhalt. Samtliche Stationen sollen in gleicher Meereshohe liegen. 

Die Resultate dieser Beobachtungen wurq~n von v. Lorenz· Liburnau in den "Mit
reilungen vom forstlichen Versuchswesen in Osterreich", Heft XII, 1890 und Heft XIII, 
1892 veroffentlicht. 

Spezialversuche wurden durchgefiihrt von Hoppe· und Riegler. Auf 
dieselben wird spater verwiesen werden. 

D. In Frankrei ch wurden die systematischen Messungen iiber Nieder
schlagsmengen, Verdunstung und Lufttemperatur am 20. Januar 1866 durch 
Prof. Matthieu auf drei mereorologischen Stationen bei Nancy begonnen und 
von den Nachfolgern Matthieus fortgesetzt. 

Die eine Station Cinq-Tranchees liegt 8 km westlich von Nancy in einer Meereshohe von 
380 m inmitten des tiber 7000 ha groBen Forstes de Haye in einem IWt- und WeiBbuchen
bestande von 40jahrigem Alter im Jahre 1866. Ein Regenmesser ist unter dem Kronen
dach, ein anderer in der Nahe auf einer Lichtflache. 

Die zweite Station Bellefontaine mit einem Regenmesscr befindet sich am Nordrande 
dieses Forstes, 6 km nordwestlich von Nancy, in einer Meereshohe von 240 m. Der Regen
messer steht frei. 

Die dritte Station Amance war eine Feldstation 10 km nordostlich von Nancy, 380 'In 
hoch gelegen. Von 1882 wurde sie an das Forsthaus von la Bouzule, 4 km stidostlich von 
Amance und 225 m hoch gelegen, verlegt. 

Die Resultate dieser Stationen sind veroffentlicht in: 
Matthieu, Meteorologie comparee agricole et forestiere. Paris 1878 (ftir die Zeit 1866 

bis 1877) 2). 
Bartet, Meteorologie comparee, agricole et forestiere. Compte rendu des observations 

concernant lcs onze annees 1878-1888. Paris 1890. 
De Bouville. Observations de meteorologie forestiere faites a la Station de recherches 

de l'Ecole nationale des Eaux et Forets, im Bulletin du Ministere de l'Agriculture en 1901 
(ftir die ~eit 1867 -99) 3). 

Von 1874-78 wurden auch von dem Unterinspektor der Forste L. Fautrat Beob
achtungen tiber die wasserwirtschaftliche Bedeutung des Waldes angestellt und die Resul
tate unter dem Titel "Observations meteorologiques faites de 1874 a 1878. Paris 1878" 
veroffentlicht 4). 

E. In Schweden beauftragte 1876 die Regierung die Zentralanstalt fiir 
Mereorologie in Stockholm, Beobachtungen tiber den EinfluB des Waldes auf 
das Klima, die Niederschlage, die Wasserwirtschaft usw. einzuleiren. Infolge. 
dessen wurden von 1876-1877 von ForB man zwei Stationen, von 1878 ab 

1) Abgedruckt in "Mitt. aus dem forstl. Versuchswesen Osterreichs", II. H. 1878. 
2) Ein Auszug findet sich bei Frhr. von Seckendorff, Die forstlichen Verhaltnisse 

Frankreichs 1879. - 3) Auszugsweise bei H uffel 70. - 4) Auszugsweise bei Frhr. 
von Seckendorff a. a. 0. 
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von Ha m ber g sechs forstlich.meteorologische Doppelstationen errichtet. Die 
Messungen im Walde wurden immer auf einer Lichtung und im Vollbestand 
vorgenommen. Die Bestande bestehen aus Kiefern und Fichten, manchmal 
mit Laubholzbeimischung. Die MeereshOhe betragt 21-140 m. Fur Nieder. 
schlagsmessungen waren viel mehr Stationen in Tatigkeit. 

Die Untersuchungsergebnisse veroffentlichte der Direktor der meteorologischen Zen· 
tralanstalt Hamberg in dem umfangreichen, tiefwissenschaftIichen, schwedisch und fran· 
zOsisch abgefaBten Werke: Om Skogarnes inflytande po sveriges Klimat (De l'influence 
des foretjl sur Ie climat de la Suede), Stockholm, Norstedt & Sohne. I. u. II. Teil 1885 
(Temperatur), III. Tell 1889 (Luftfeuchtigkeit), IV. Teil 1896 (Niederschlage), V. Teil 1896 
( Schneefall). 

F. Italien errichtete 1870 eine Station bei Vallombrosa. 
G. In den Vereinigten Staaten forderte 1878 F. B. Hough als Prasident 

des von der American Association for the Advancement of Science ernannten 
Komitees in seinem Bericht energisch zur VergroBerung des Waldbestandes 
auf, urn der zunehmenden Trockenheit zu steuern 1). Weiterhin wurde die 
Erforschung des Einflusses der Walder auf die Wasserwirtschaft im Jahre 1891 
in die Wege geleitet, indem die American Association for the Advancement 
of Science den Agrikultursekretar urn Durchfuhrung der entsprechenden Unter. 
suchungen ersuchte 2). 

H. Es tut dem Verdienste aller Beteiligten keinen Abbruch, wenn man 
zur Erkenntnis gekommen ist, daB die bisherigen Forschungsergebnisse nicht 
genugen, urn die wichtigste aller hierher gehorigen Fragen, namlich die Waldo 
und Wasserfrage, als abgeschlossen betrachten zu konnen. Daher wurde 
dieselbe im Jahre 1896 von dem internationalen Verband forstlicher Versuchs· 
anstalten von neuem aufgegriffen. Eine orientierende Dbersicht uber die Pro· 
grammpunkte und die bisher unternommenen Untersuchungen gab der Ver. 
band gelegentlich· seiner Tagung zu Mariabrunn bei Wien im Jahre 1903 3). 

IV. Der Einflufi des Waldes auf die Temperatur der Luft 
und des Bodens. 

1. Lufttemperatur. 
Die Untersuchungsergebnisse, welche in dieser Richtung gewonnen wurden, 

bieten nichts Dberraschendes, indem dieselben dem menschlichen Empfinden 
und der Vermutung vollstandig entsprechen. 

Die folgenden Angaben beziehen sich auf Celsiusgrade. 
a) Die mittlere Jahrestemperatur der Luft ist nach den uberein. 

stimmenden Beobachtungsresultaten aller Lander im Walde urn 0,1-1,0 0 

niedriger als im Freien. Schubert stellt nur 0,1 0 fest. 
Auf den bayerischen Stationen nach Ebermayer 4 ) (1873) 0,98 0 im Durchschnitt; 

auf den schweizer Stationen 0,76-0,88 0 ; auf der wiirttembergischen Station 0,9°; auf 
den schwedischen Stationen 0,25°; auf den franzosischen Buchenstationen (1869-88) 0,45°. 

b) In den einzelnen Monaten und Jahreszeiten wirkt der Wald abo 
schwachend auf die extremen Temperaturen, indem er die hohen erniedrigt 

1) Hough, Report upon Forestry. Washington 1878 (nach ·Briickner 15). 
2) United States Departement of Agriculture forestry division. Bulletin Nr. 7, Forest 

influences. Washington 1893. Dieses Buch enthalt nur eine Zusammenstellung der Be· 
obachtungsergebnisse der europaischen Forscher. 

3) Abgedruckt im Z. f. d. g. F. 1903, 11. H. - Unter dem Titel "Die Wald- und Wasser· 
frage, Wien 1903" auch selbstandig erschienen. 

') Die von Ebermayer in Reaumurgraden angegebenen Zahlen wurden in Celsius
grade umgerechnet. 
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und die tiefen erhoht. Je hoher (heiBer) die Temperatur der Luft im Freien 
ist, um so mehr wird sie beim Eintritt in den Wald erniedrigt. 1m Sommer 
ist es also im Walde kuhler als im Freien, ebenso im FrUhjahr. Die an sich 
tiefen Temperaturen werden vom Walde weniger beeinfluBt, und zwar meistens 
im erhohenden Sinne. Ais Regel kann gelten, daB es im Winter im Walde etwas 
warmer oder wenigstens nicht wesentlibh kalter ist als auf freiem Felde. 

Die absoluten Minima-Temperaturen sinken im Walde niemals so tief wie 
auf dem freien Felde; andererseits bleiben die absoluten Maxima-Temperaturen 
betrachtlich hinter jenen des freien Feldes zuruck. 

Die Ergebnisse der einzelnen Beobachtungen gehen eigentlich naturgemaB 
sehr weit auseinander (Fehler am Thermometer, Art der Aufstellung; Ebene, 
Gebirge, Standortsklima usw.). 

Von wesentlichem EinfluB ist die Holzart und innerhalb dieser das Be
standsalter. Gerade die Einwirkung des letzteren ist bei den bisherigen 
Untersuchungen nicht genugend berucksichtigt. 

Nach Weber 1) war im Tagesmittel auf den preuBischen und reichslandischen Stationen 
die Waldluft bei 1,5 m tiber dem Boden kalter oder warmer (+) als die Freilandluft: 

in ~'ichtenbestanden 
in Kiefernbesllinden 
in Buchenbestanden 

Friihjahr Sommer Herbst Winter 
(Marz, April, (Juni, Juli, (Sept.,Okt., (Dez., Jan., 

Mai) August) Nov.) Febr.) 
0,2~0,9 0,2~1,7 0,1~0,7 T 0,3~0,3 
0,0~0,9 0,1~2,2 0,0~1,4 - 0,3~0,6 

-+- 0,2~0,9 0,7~1,8 0,2~0,9 _.- 0,1~0,5 

Zu geringeren Durchschnittswerten gelangt Schubert 2), indem cr die Beobachtungs
ergebnisse der preuBischen, braunschweigisc:Q.en und elsa13-lothringischen Stationen aus 
der Zeit von 1874~90 auf Grund von Korrektionsmethoden, die durch besondere Unter
suchungen gewonnen wurden, modifizierte. Danach ist die Waldluft kaIter oder warmer (+) 
als die Luft der Feldstationen: 

Holzart I j I j ~ I ~ I ~ I ] I ~ ! J I ~jl J I ~f I ~II ~ 
1 

in Fichtenbestanden 

in Kiefernbestanden 

in Buchenbcstanden 

+0,3 +0,1 0,1 I 0,3 0,2 
+0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

+0,1 1 0,0 I +0,1 1+°,1 0,1 
I I 1 

0,211 0,31°,2 10,2 : 0,0 +0,1 +0,2 0,1 

0,2 0,2
1
°,2 0,1 1°,0 0,0 +0,1 0,1 

0,41 0,5
1 
0,4, 0,3 ! 0,0 0,0 +0,1 0,1 

Nach Miittrich 3) wurden die mittleren Maxima-Temperaturen erniedrigt um 

in Fichtenbestanden 
in Kiefernbestanden 
in Buchenbestanden 

Friihjahr Sommer Herbst Winter 
1,97 0 2,67 0 177 0 1,07 0 

1,07 0 2,05 0 1:40 0 0,58 0 

0,70 0 3,240 1,51 0 0,55 0 

Die Minima-Temperaturen sinken nach Miittrich im Walde zwar nicht so tief wie auf 
freiem Felde, der Unterschied zwischen Feld- und Waldstation bewegt sich aber das ganze 
Jahr hindurch in engeren Grenzen als es bei den Maxima-Temperaturen der Fall ist. Die 
Minima-Temperaturen sind im Walde hOher als im Freien urn 

in Fichtenbestanden 
in Kiefernbestanden 
in Buchenbesllinden 

Friihjahr Sommer Herbst 
0,95 0 1,350 0,92 0 

0,50 0 0,69 0 0,65 0 

0,45 0 1,01 0 0,74 0 

Winter 
0,94 0 

0,46 0 

0,31 0 

1) a. a. 0., S. 30. ~ 2) Vgl. Schubert, Der jahrliche Gang usw., 21. ~ Der
s e I be, Vergleichende Temperatur- und Feuchtigkeitsbestimmungen usw. ~ 3) Z. f. F. 
u. J. 1890, 520. 
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Nach Ebermayer 1) ist im Durchschnitte ftir aile bayerischen 
arten die Waldluft am Tage kalter als die Luft im Freie~: 

Stationen und Holz-

im Friihjahr um. . .. 1,28°, im Herbste um 
im Sommer um • . .• 2,lOo, im Winter um . 

0,56°, 
einige Zehntel. 

Auf der Station Rohrbrunn im Spessart war es im Walde im Winter um 0,48° warmer 
als im Freien. 

Auch nach den Beobachtungsergebnissen in der Schweiz 2) und in Wiirttemberg 
ist die mittlere Lufttemperatur im Winter im Walde urn einige Zehntelgrade MIter als im 
Freien (Schweiz 0,20, Wtirttemberg 0,3°). 

In den einzelnen Monaten ist nach Ebermayer 3) im Mittel der Tages- und Nacht
zeit die Waldluft kalter oder warmer (+) als die Freilandluft. 

Januar 
}j'ebruar 
Marz . 
April. . 

+ O,lOo 
0,31° 
0,56° 
0,75° 

Mai .. 
Juni. . 
Juli .. 
August 

1,45° 
1,65° 
1,63° 
1,25° 

September 
Oktober . 
November. 
Dezember 

0,80 0 

0,05° 
+ 0,54° 
+ 0,01 0 

Auf den schwedischen Stationen 4) war von 1878-83 die Waldluft in 1,8 m vom 
Boden MIter oder warmer (+) als die Freilandluft 
Januar + 0,25° Mai.. 0,7° September 0,45° 
Februar . + 0,1 ° Juni . . 0,6° Oktober. 0,15° 
Marz . . 0,150 Juli.. 0,550 November. + 0,150 

April . . 0,5° August. 0,6° Dezember + 0,30 

Vnter den Baumen war die Luft vom Marz bis September urn 0,2-0,5 0 kalter, vom 
Oktober bis Februar um 0,05-0,30 warmer als auf den Lichtungsflii.chen im Walde. 

c) Bezuglich der taglichen Temperaturschwankung ergibt sich, daB 
dieselbe im Walde geringer ist als im Freien. Nachts ist die Waldluft warmer, 
unter Tags kuhler als die Freilandluft. Die Unterschiede sind im Sommer 
groBer als im Winter. 

Nach Miittrich 5) schwankte dic Differenz zwischen den taglichen hiichsten und nie
dersten Temperaturen auf den Feldstationen zwischen 4,46 und 10,84°, auf den Wald
stationen zwischen 3,36 und 9,38°. 

Ferner betrugen nach Miittrich die tagIichen Temperaturschwankungen im Walde 
(ca. 15jahrige Mitt.elwerte~, folgende Grad Celsius: 

Winter Friihjahr Sommer Herbst 

~ I ~ I-~--II-]-;-I-~-"-I-:'~--I--~-j---;-I--;-j'--I-~-' .c-;-I-A-· .c-;-;-I-J-"-I-~~~-Holzart 

in Fichtenbestiinden 
in Kiefernbestanden 

in Buchenbestanden 

2,6 3,0 3,1 

1,3 1,5 1,9 

0,7 0,6 2,2 

3,413,7 3,9 3,7 2,411,8 

2,5 1 2,8 3,0 I 3,0 2,0 1 1,2 
4,1 4,0 4,3 3,8 2,0 0,8 

1,0 2,0 2,2 

0,9 1,2 1,3 

0,8 1,0 0,9 

1m Sommer ist somit die tagliche Tempera.turschwankung in Buchenbestanden am 
groBten, in Kiefernbestanden am kleinsten; im Winter dagegen stehen die Fichtenbestande 
in erster Reihe, dann folgen die Kiefernbestande und erst nach diesen die Buchenbestande. 

Nach Ebermayer 6) ist die Waldluft nachts durchschnittlich warmer 
im Friihjahr urn. . . . . 0,53°, im Herbst um. . . . . 2,39°, 
im Sommer urn .... 1,90°, im Winter urn . . . . 1,18°. 

Auf den schwedischen Stationen betrug im Sommer die Erniedrigung der Maxima
Temperaturen 2-3°, die Minima-Temperaturen bei Nacht waren beinahe ebenso niedrig 
als im Freien 7). . 

Auf den franzosischen Stationen bei Nancy betrug im Sommer die Erniedrigung 3°, 
im Winter 0,88°. 

1) Die physikalischen Einwirkungen usw., 84ff. - 2) WoIlny, a. a. 0., 326. - 3) Die 
physikalischen Einwirkungen usw., 9Off. - 4) Hamberg a. a. O. I. u. II., 50, 52, 76. 
- 5) a. a. O. 450, 453~ -- 6) Die physikalischen Einwirkungen usw. 117. - 7) Ham
berg, I u. II, 72. 
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d) 1m Bereich der Baumkronen liegen die taglichen Temperaturschwan 
kungen nach Mfittrich 1) im allgemeinen zwischen denen in der Nahe des Erd
bodens und denen auf freiem Felde, kommen aber den ersteren meistens naher 
als den letzteren. 

Die Abkiihlung der Luft in den Baumkronen ist geringer als die Abkiihlung 
der Luft in '1,5 m Hohe iiber dem Boden. 

1m Winter ist zwischen der Temperatur der Freilandluft und der Temperatur 
der Luft in den Baumkronen ein kaum merkbarer Unterschied. 

Nach von Lorenz-Liburnau 2) nimmt die Temperatur im Walde a) am 
Tage vom Boden nach den Kronen hinzu, b) bei Nacht in derselben Richtung 
abo Auf freiem Felde ist das VerhaltIlis das umgekehrte. 

Nach demselben Beobachter ist die l Temperatur unter und in den Kronen 
am Tage niedriger, fiber den Kronen dagegen hoher als in den gleich hohen 
Luftschichten des Freilandes. 

1m Gegensatz zu den fibrigen Beobachtern findet von Lorenz-Liburnau, 
daB die Temperatur des Waldes in allen Hohen in den Nachtstunden niedriger 
ist als auf freiem Felde. 

Einen bedeutenden Einflull iibt der Luftbewegungszustand aus, namentlich der inner. 
halb des Waldraumes. 1m Sommer betragt das Temperaturplus im Freilande gegeniiber 
der Waldluft Celsiusgrade: 

am Morgen 

am Mittag 

am Abend 

{ ruhig 
bewegt 

{ ruhig 
bewegt 

I ruhlg 
·l bewegt 

in 5 m II m 15,5 m 
1,7 0,9 - 1,2 
0,7 - 0,0 - 1,3 
1,4 0,3 - 1,3 
0,9 - 0,0 -- 1,4 
1,6 0,6 - 0,7 
0,8 0,3 - 0,6 

e) Die Fernwirkung des Waldes. 1m allgemeinen ware aus dem Voraus
gehenden wohl der SchluB zu ziehen, daB Entwaldungen im groBen Stile die 
Warmeverhaltnisse einer Gegend in extremer Richtung beeinflussen konnten: 
die Sommer wfirden heiBer, die Winter kalter werden. Inwieweit aber solche 
Anderungen tatsachlich eintreten wiirden, ist mit Bestimmtheit nicht zu sagen. 

Hamberg 3) kommt zu dem Schlusse, daB die Waldbestockung Schwedens 
keinen merklichen EinfluB auf die Temperatur des Landes ausiibt. Mit Riick
sicht auf die Temperaturverhaltnisse allein konnte ohne Schaden fiir die Land
wirtschaft die Waldflache betrachtlich vermindert werden. 

Nach von Lorenz-Liburnau 4) auBert sich die Fernwirkung des Waldes 
in horizontaler Richtung auf die Temperaturverhaltnisse der nachsten Um
gebung in einer VergroBerung der 'Femperaturextreme, und zwar hauptsachlich 
infolge der Abschwachung der Winde, wodurch Ein- und Ausstrahlung beglinstigt 
wird. In Zeiten, in welchen diese beiden Aktionen nicht in erheblichem MaBe 
stattfinden, wie bei dichter Bewolkung, Regen, heftigem Winde, komme diese 
Wirkung des Waldes nicht zum meBbaren Ausdruck. Die Steigerung der 
Temperaturextreme erstrecke sich nicht auf allzu groBe Entfernung schon 
deswegen, weil sie durch die Feuchtigkeitswirkung des Waldes paralysiert 
werden kann. 

Schubert kommt bei einem Vergleich der Temperaturen von flinf Orten 
in Posen und Schlesien zur Annahme, daB "groBere Kiefernwaldungen die 
mittlere Sommertemperatur ihrer weiteren Umgebung, falls iiberhaupt 

1) a. a. 0., 470. - 2) Resultate foratl.·meteor. Beobachtungen, insbesondere in den 
Ja.hren 1885-87. I. Teil. Wien 1890, 34ff. - 3) a. a. 0., I, II 1885, 76. - 4) a. a. O. 1892. 
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eine Beeinflussung stattfindet, nur in schwachem MaBe, etwa urn wenige Zehntel
grade,erniedrigen. " 

Andererseits muB hier die Tatsache konstatiert werden, daB die Weingartner 
bei Heil bronn in Wiirttemberg gegen die Umwandlung der bisherigen Eichen
waldungen in Kiefernbestande SteHung nehmen, weil durch letztere die Tempe
ratur' erniedrigt werde 1). Umgekehrt wird im Mosel- und Saarge biet die 
unmittelbare Nahe von Laubwald bei den Weinbergen wegen des hoheren 
Feuchtigkeitsgehaltes der Luft und der damit verbundenen geringen Temperatur 
ungiinstig beurteilt. Zwischen Wald und Weinberg bleibt daher ein baumloser 
Streifen liegen. Ais Schutz gegen Nord- und Nordostwinde wird Nadelholz 
bevorzugt. 

Beziiglich der vertikalen Wirkung des Waldes sei auf die Tatsache auf
merksam gemacht, daB ein Luftballon sinkt, wenn er iiber ein groBeres Wald
gebiet fliegt, ahnlich wie beim Uberschreiten von FluBtalern. Die Einwirkung 
erstreckt sich auf etwa 1500 m Hohe. 

Es ist bekannt, daB man aus dem Verschwinden des Weinbaues aus 
Gegenden, wo er nachweisbar friiher getriebcn wurdc (MeBwein !), auf eine 
Abnahme der Lufttemperatur und auf eine Klimaverschlechterung schlieBen 
woHte. Der Bequemlichkeit halber legte man diese Erscheinung wieder der 
Entwaldung zur Last, zum Teil auch mit der Motivierung, daB infolge derselben 
die Reben nicht mehr gegen den kalten Nordwind geschiitzt werden 2). In 
Bayern wurde z. B. im 16. Jahrhundert langs der Donau bis iiber Regensburg 
hinauf, dann an der Isar bis Landshut Weinbau get,rieben 3). Der Grund, daB 
derselbe hier wie auch anderwarts aufgegeben wurde, ist einzig und aHein in 
der verbesserten Geschmacksrichtung der spateren Zeit und der Einfuhr besserer 
Weine aus Tirol, ElsaB und Franken zuzuschreiben. 

2. Bodentemperatnr. 
Die Te m pera tur des Wald bodens nimmt wie die Temperatur des Bociens 

im ]'reien im Friihjahr und Sommer von oben nach unten ab, im Herbst und 
Winter von oben nach unten zu. 1m Sommer und Friihjahr hat der Waldboden 
eine bedeutend niedrigere, im Winter eine etwas hohere oder nahezu die gleiche 
Temperatur wie der Feldboden. - Sowohl die taglichen wie die jahrlichen 
Temperaturschwankungen sind im Waldboden geringer als im Freien 4). 

Setzt man in den von Ebermayer 5) konstatierten Ergebnissen die Temperatur der 
Bodenoberflache = 100, so war dieselbe: 

... 

FrUhjahr Sommer Herbst Winter 
jrn im im im 

Freien I Walde Freien I Walde Freien I Walde Freien I Walde 

Oberflache 100 100 100 100 100 
i 

100 100 100 
0,15 m Tiefe 87 88 94 94 100 

I 
101 77 92 

0,30 m Tiefe 83 84 94 90 108 109 101 127 
0,60 m Tiefe 77 76 89 83 120 

I 

119 148 177 
0,90 m Tiefe 69 

I 
70 83 78 126 123 185 211 

1,20 ill Tide 65 68 78 72 130 I 126 221 I 244 
I I -.. ---------

1) Miindliche Mitteilung des OberfOrsters Le m pp -Heilbronn 1901. 
2) Fischer, Geschichte des Handeis 1793. 
3) Krenner, Bayer. Landtagshandlungen 1&07, 231ff. Vgl. auch II, 229, III, 308, 312. 
4) Schubert, Der Warmeaustausch im festen Erdboden, in Gewassern und in del' 

Atmosphare. Berlin 1904, 5, 8. 
5) Die physikalischen Einwirkungen usw., 37. 
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Der Waldboden war kiiIter als der Feldboden 

an der 
o berfliiche 

im Durch· 
schnitt alIer 

Tiefen 
im Friihjahr um 2,5 0 2,0 0 

im Sommer um 3,9 0 4,0 0 

im Herbst um . 1,30 1,50 

im Winter um .. 0,3 0 0,0 0 

Schubert 1) kommtzu folgenden Siitzen: 1m ganzen Sommerhalbjahr und dariiber 
hinaus ist der Waldboden kiihler als der £rei gelegene. Der Betrag der Abkiihlung steigt 
in den groBeren Tiefen.von 60-120 em im Monatsmittel bei Kiefern auf 2,7 0 C, bei Fiehten 
auf 3,0 0, bei Buchen auf 3,20• 1m Mai ist die Abkiihlung im Fichtenwalde am groBten. -
In den Wintermonaten ist der Waldboden ein wenig wiirmer als der freie, doch ist diese 
Erwiirmung merklich geringer als die som:rp.erliche Abkiihlung. - Der Frost dringt im 
Mittel der Feldstationen bis auf 47 em Tiefe ein, im Kiefernwald bis 34 em, Buchenwald 
38 em, Fichtenwald 45 em. 

Wollny 2) gelangt bei der Bearbeitung der Beobachtungsergebnisse der schweizerischen 
Stationen zu den gleichen alIgemeinen Gesetzen. 

Th. Homen hat in Finnland gefunden, daB im Fichtenwald vom Mai bis September 
die Bodentemperatur in 0,5 m Tiefe urn 4,50 niedriger ist als in gleicher Tiefe unter einem 
grasbewachsenen Felde, von November bis Mai ist der Unterschied unbedeutend 3). 

Hamberg fand auf den sehwedischen Stationen, daB im Walde die Bodentemperatur 
im Sommer bedeutend niedriger, im Winter etwas hoher ist als im Freien 4). 

v. Del' Feuchtigkeitsgehalt del' Waldluft. 
Der Gehalt der Atmosphare an Wasserdampf kann auf folgende Weise 

gemessen werden: 
1. Die absolute Feuchtigkeit oder der Dampfdruck wird durch die 

Rohe einer Quecksilbersaule in Millimetern gemessen oder in Gramm pro Kubik
meter. 

2. Die relative Feuchtigkeit ist das prozentische Verhaltnis der in der 
Luft vorhandenen Wasserdampfmenge zu der der Sattigung entsprechenden. 
Eine relative Feuchtigkeit von z. B. 50% sagt, daB die Luft zur Ralfte mit 
Wasserdampf gesattigt ist (Sattigungsgrad) und nochmals 50% bis zu ihrer 
Sattigung aufnehmen konnte. Je hoher die Temperatur der Luft ist, urn so 
mehr Wasserdampf kann diese bis zu ihrer Sattigung aufnehmen. 

1m Zustande der Siittigung, wenn also die relative Feuchtigkeit = 100 ist, betriigt 
das Gewicht das Gewicht 

bei der der Dampf- des Wasser- bei der der Dampf. des Wasser-
Temperatur druck dampfes Temperatur druck dampfes 

pro cbm pro cbm 
Grad C mm g Grad C mm g 
- 10 2,00 2,20 10 9,14 9,34 

5 3,07 3,31 15 12,67 12,74 
o 4,62 4,90 20 17,36 17,15 
5 6,58 6,85 25 23,52 22,84 

Die absolute Feuchtigkeit nimmt wegen der Temperaturabnahme mit der 
Meereshohe ab, in der freien Atmosphare rascher als auf den Gebirgen. In einer 
Rohe von 3 km enthalt die freie AtmoSiphare nur mehr ein Viertel des Dampf
gehaltes im Meeresniveau, im Gebirge noch ein Drittel; in 5 km Rohe wenig 
iiber ein Zehntel. Die Abnahme der relativen Feuchtigkeit mit zunehmender 
Rohe erfolgt sehr unregelmaBig. Die Rohen, in denen am haufigsten eine 
Kondensation des Wasserdampfes erfolgt, zeigen eine Zunahme cler relativen 
Feuchtigkeit, oberhalb nimmt dieselpe rasch ab (Rann). 

1) Der jiihrliche .Gang usw., 22. - 2) a. a. O. V, 324£. - 3) Hann, Lehrbuch der 
Meteorologie 1901, 83. - 4) Hamberg I u. II, 64f. 
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Nach den .H'eststellungen von Ebermayer, Schubert, Weber und Ham
berg ist die absolute Feuchtigkeit(Dampfdruck) der Waldluft im groBen 
und ganzen beinahe gleich jener der Luft auf freiem Felde, und zwar sowohl 
im Jahresmittel als in den einzelnen Jahreszeiten und Monaten. Damit ist 
also gesagt, daB der Wald die absolute Feuchtigkeit einer Gegend 
nicht vermehrt. 

Nach Schubert 1) ist die absolute Feuchtigkeit im Jahresmittel groBer im Kiefern
bestande urn 0,1-0,4 mm, im Buchenbestande urn 0,1-0,2 mm, dagegen bald griiBer 
(0,02 mm), bald kleiner (0,02 mm) im Fichtenbestande. Nach Untersuchungen 2) 1906/08 in 
einer 4 m hohen Buchenschonung bei Eberswalde war die groBte Vermehrung 0,7 mm in 
2,2 m Hohe morgens im Juni. 

Nach Weber 3) ist auf den preuBischen usw. Stationen der Dunstdruck groBer (+) 
oder kleiner (-) als die Luft im Freien in Millimetern 

in Fichtenbestanden 
in Kiefernbestanden 
in Buchenbestanden 

im Frilhjahr Sommer 
- 0,2 - 0,3 
--L 0,1 + 0,3 
- 0,1 - 0,1 

Herbst 
0,0 

+ 0,1 
0,0 

Winter 
0,0 

+ 0,1 
0,0 

Nach Ebermayer schwankten auf den bayerischen Stationen die Differenzen zwischen 
- 0,08 und + 0,17 mm im Jahresmittel. . 

Hamberg 4) kommt auf Grund der von 1879-86 auf den schwedischen Stationen 
ausgeftihrten Messungen zu dem Resultat, daB im Jahresdurchschnitt der Dunstdruck 
(absolute Feuchtigkeit) im Vollbestande urn 0,09 mm groBer ist als im Freien. In den 
einzelnen Monaten schwankt die Differenz zwischen 0,0 (Juni und September) und 0,15 
(Marz und Mai) mm. Die groBte positive Differenz ergibt sich fiir die Zwei-Uhr-Beobachtung 
im August mit 0,25 mm. 

Zu bedeutend hoheren Resultaten gelangt von Lorenz - Li burna u 5). Nach ihm 
ist der Dampfdruck nicht nur unter und in den Kronen, sondern auch oberhalb der Kronen 
groBer als jener in den entsprechenden Hohen tiber freiem Felde. Eine GesetzmaBigkeit 
ergibt sich nicht. Die Luftbewegung (Wind) iibt groBen EinfluB. Die hOchste Differenz 
ist 1,95 mm. 

Dagegen ist die Feuchtigkeit der Waldluft relativ groBer als die der Frei
landluft. Dies riihrt davon her, daB die Waldluft im Jahresdurchschnitt und 
namentlich im Sommer kalter ist als die Luft im Freien. Kiihlt sich Luft, welche 
mit Wasserdampf gesattigt ist, ab, dann scheidet sich tropfbar fliissiges Wasser 
aus, weil kaltere Luft weniger Wasserdampf in sich halten kann als warmere. 
Bei einer Abkiihlung der dampfgesattigten Luft beispielsweise von 15° auf 10° 
werden 12,74-9,34 = 3,40 g Wasser in Form von Nebel, Tau usw. ausgeschieden, 
d. h. kondensiert. 1st die Luft nicht mit Wasserdampf gesattigt, sondern ent
halt sie z. B. nur 55% der moglichen Feuchtigkeit (relative Feuchtigkeit) bei 
einer Temperatur von 15° (somit 12,74' 0,55 = 7,01 g), dann steigt bei einer 

Abkiihlung auf 100 ihre relative Feuchtigkeit auf 7,0~,~~OO = 75%, wei I Luft 

von 10° ihren Sattigungspunkt (Taupunkt) mit 9,34 g Wasserdampf erreicht. 
Kiihlt sich die Luft noch weiter auf 5° ab, so kann sie die 7,01 g Wasserdampf 
der Luft von 150 nicht mehr ganz aufnehmen, sondern nur 6,85 g, der Rest 
von 7,01 - 6,85 = 0,16 g wird ausgeschieden als Nebel, Tau, d. h. kondensiert. 

Die Luft, welche durch den kiihleren Wald streicht, wird mithin relativ 
feuchter oder auf ihren Sattigungspunkt gebracht, oder es wird Wasserdampf 
kondensiert. .H'euchte Luft ist leichter als trockene. 

Der Grad der relativen Feuchtigkeit bedingt die Begriffe trocken und feucht. 
Eine relative Feuchtigkeit unter 55% bedeutet ein sehr trockencs Klima. 

Der Unterschied zwischen der relativen Feuchtigkeit des Waldes und des 
Freilandes ist im Sommer groBer als im Winter, weil die Abkiihlung der 

1) Vergleichende Temperatur- und Feuchtigkeitsbestimmungen 313. - 2) Zeitschr. f. 
F. u .• r. 1913, 764. - 3) a. a. O. 45. - 4) a. a. O. III. Bd. 1889, 39. - 5) a. a. O. 1890; 38. 
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Waldluft iIll Sommer starker ist als im Winter. In den Nachmittagsstunden 
ist der Unterschied groBer als nachts. 

Nach Ebermayer 1) ist die Waldluft feuchter als die Luft im Freien im Friihjahr um 
5,7, Sommer 9,3, Herbst 5,2, Winter 5,2 0/ 0, 

Nach den Berechnungen Webers 2) war auf den unter preuBischer Leitung stehenden 
Stationen die Waldluft feuchter als die Freilandluft um folgende Prozente: 

Friihjahr Sommer Herbst Winter Jahr 
in Fichtenbestanden 3,4 5,4 4,8 1,4 3,7 
in Kiefernbestanden 3,8 7,6 5,1 2,2 4,8 
in Buchenbestanden 1,0 7,9 4,6 1,9 3,5 

Nach Wollny 3) war die Waldluft auf den Schweizer Stationen feuchter um %: 
Fruhjahr Sommer Herbst Winter Jahr 

in Larchen 2,8 7,9 4,5 0,3 4,1 
in Fichten 9,6 11,0 10,8 8,4 10,0 
in Buchen 2,3 8,5 4,2 - 0,7 3,6 

Nach von Lorenz - Liburnau 4) ist die Waldluft unter, in und uber den Kronen 
relativ feuchter als die entsprechenden freien Luftschichten. Die Differenzen sind am 
groBten am Boden. Einen wesentlichen Unterschied bedingt der Bewegungszustand der 
Luft. Bewegte Luft druckt den relativen Feuchtigkeitsgrad herab. 

1m Sommer ist bei heiterem Himmel und trockenem Wetter die Waldluft feuchter 
als die Freilandluft um folgende Prozente: 

in 5 m II m 15,5 m 

am Morgen { ruhig 13,5 12,9 4,4 
bewegt 7,5 5,2 0,5 

am Mittag { ruhig 13,1 8,9 2,2 
bewegt 8,0 6,9 1,7 

am Abend { ruhig 10,5 7,3 1,4 
bewegt 5,5 5,4 2,8 

letzte Nachtstunden ruhig 9,3 10,8 10,9 
Hamberg 5) findet fiir Schweden (1879-86) im Jahresdurchschnitt die Waldluft um 

3,25 0/ 0 feuchter als die Freilandluft und zwar im 
Januar um2 % Juli. . .. um4,5% 
Februar " 1,5" August . . " 4,5" 
Marz . ,,5 " September . " 2,5" 
April. . " 6,5" Oktober . . " 2,5" 
Mai. " 4,5" November . " 1,5" 
Juni. . " 3 " Dezember . " 1,5" 

Hamberg 6) kommt auch zu dem Schlusse, daB durch die Abholzung aller W~ldungen 
Schwe.~ens der Feuchtigkeitsgehalt der Luft keine bedeutende und fUr die Vegetation schad
Hche Anderung erfahren wiirde. Nur die relative Feuchtigkeit wurde im Sommer wahr
scheinlich ein wenig vermindert werden, well die Temperatur sich ein wenig heben wiirde. 
1m Vergleich zu dem EinfluB del' Seen sei der Wald eine sehr schwache Feuchtigkeitsquelle. 

VI. Del' Einftu13 des Waldes auf die Niederschlage 7). 
Die Frage, 0 b der Waid die Niederschlage und namentlich den Regen wahrend 

der Vegetationszeit vermehren kanne, ist eine der wichtigsten unter den Fragen, 

1) Die physikalischen Einwirkungen usw., 151. - 2) a. a. O. 45. - 3) a. a. O. V, 329. 
- 4) a. a. O. 1890, 41. - 5) a. a. O. III 1889, 41. - 6) a. a. O. III, 1889, 56 u. 58. 

7) Ubersicht der Untersuchungen uber den EinfluB der Walder auf die atmospharischen 
Xiederschlage: 

1866-1878, 1878 bzw. 1882-1891 in Bayern (Ebermayer), 
1875-1884 auf den unter preuBischer Leitung stehenden Stationen (Muttrich), 
1867 -1877 in Frankreich bei Nancy (Ma tthieu), 
1869-1880 in der Schweiz (Fankhauser), 
1889-1891 in der Schweiz (Buhler), 
1879 Beobachtungen uber das AbflieBen des Wassers an den Baumstammen von 

Riegler in Mariabrunn bei Wien, 
1894 und 1895, dann 1900, Spezialuntersuchlmgen von Hoppe im Wienerwald. 

Die Hauptergebnisse dieser samtlichen Beobachtungen wurden von Ebermayer in 
der Forstlich-naturwissensohaftlichen Zeitschrift 1897, 283ff. verOffentlieht. 
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welche die Wohlfahrtswirkungcn des Walde!:! bctrcffen. Konnte dieselbe auch 
unbedingt bejaht werden, dann wiirde eine solche Wirkung del' Waldbestockung 
nicht unter allen Verhaltnissen niitzlich sein, weil es von dem ortlichen Klima 
abhangt, ob eine Vermehrung del' Niederschlage iiberhaupt noch wiinschens
wert ist. In dem ozeanischen Klima Mitteleuropas sind jahrliche Niederschlags
mengen von iiber 800 mm 1) fUr getreidebauende Gegenden mehr sehadlich als 
niitzlieh. Nasse Sommer sind durch schlechte Ernten und hohe Getreidepreise 
gekennzeichnet. Eine frankische Bauernregel sagt: "Die Sonne verdirbt nichts." 
In den an sich trockenen kontinentalen Gebieten RuBlands und del' Vereinigten 
Staaten zeichnen sieh feuehte Zeitraume dagegen dureh gute Ernten aus. 

Ausgleichend wirkt auch die Taubildung. 
In Mittelcuropa muB man unterscheiden zwischen del' allgemeinen Ursache 

fUr die Haufigkeit del' Niederschlage und den Faktoren, welche die ortliche 
Niederschlagsmenge odeI' die Verteilung del' Niederschlage bedingen. 

Die allgemeine Ursache fiir die Bildung von Niederschlagen und deren 
periodische Schwankungen liegt in den Temperaturschwankungen auf del' Erde 
und in den damit im Zusammenhang stehenden Luftdruekschwankungen. In 
West- und Mitteleuropa hangt die Regenbildung von del' Verteilung des Luft
druckes auf dem Kontinent und den denselben umgebenden Meeren ab (baro
metrische Maxima und Minima). Deshalb fallen hier die Niederschlage groBten
teils bei westliehen und siidwestliehen Winden, die das Verdunstungswasser 
des atlantischen Ozeans mit sich fiihren. Fast del' gesamte Wasserdampfgehalt 
del' Atmosphare stammt von den Ozeanen, die zwei Drittel del' Erdoberflaehe 
einnehmen (Hann). 

DaB auf diese meteorologisehen Vorgange auf del' Erde del' Wald einen 
EinfluB iiben konne, del' kaum 30% von Europa bedeekt, ist a priori als aus
geschlossen zu betrachten. 

Die ortlichen Niederschlagsmengen eines bestimmten Gebietes sind 
abhangig 1. von del' Entfernung desselben vom Meere, 2. von del' Erhebung 
iiber das Meer und 3. von del' Lage del' Gebirgsziige zu den Himmelsrichtungen 
(Streichrichtung). Daher besteht aUch ein Unterschied zwischen den Regen
verhaltnissen des Gebirges und des Hochlandes einerseits und des Flachlandes 
andererseits. 

Da die Hauptursache del' Niederschlage die aufsteigende Bewegung del' 
Luft ist, so erklart sieh schon daraus die allgemeine Erseheinung, daB die Nieder
schlagsmenge mit del' Erhebung einer Landstrecke iiber das Meeresniveau 
zunimmt. Denn mit del' Erhebung del' Luft ist stets Ausdehnung, infolge
dessen Warmeverbrauch und Abkiihlung verbunden. Je kalter die Luft ist 
odeI' wird, um so weniger Wasser kann sie in Dampfform in sich aufnehmen. 
'Venn also warme Luft durch die aufsteigende Bewegung abgekiihlt wird, wird 
sie ihrer Sattigung mit Wasserdampf naher gebracht, und wenn die Abkiihlung 
diesen Punkt iiberschreitet, scheidet sich del' iiberschieBende Teil des Wasser
dampfes in tropfbar fliissiger odeI' fester Form als Wolke aus. Del' Regen odeI' 
Schnee fallt, wenn die Wassertropfen odeI' die Eiskristalle so graB und schwer 
geworden sind, daB sie sich nicht mehr schwebend in del' Atmosphare halten 
kOnnen. Fiir lOO m Erhebung betragt die Abkiihlung del' Luft 1°. 

1) Die Menge der Niederschlage wird durch die Hohe del' Wasserschicht auf einer ebenen 
Flache, welche der Niederschlag geliefert hat oder geliefert hatte, in Millimetern angegeben. 
Schnee usw. muB zu diesem Zwecke geschmolzen werden. 1 mm Niederschlag liefert pro 
Quadratmeter 1 Liter, pro ha 100 hI = 10 cbm. 

Hellmann nennt Gegenden mit einer mittleren jahrlichen Niederschlagshohe von 
weniger als 500 mm regenarmste, solche mit einer Regenhohe von mehr als 800 mm regen
reichste Gebiete. 
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Die Veranlassung zum Aufsteigen der Luftmassen ist nun ganz besonders 
da gegeben, wo der durch die verschiedeJile Luftdruckverteilung hervorgerufenen 
Windstromung ein Gebirge oder iiberhaupt eine Landerhebung sich entgegen
stellt; hierdurch wird die Luft gezwungen, sich aufwarts zu bewegen und infolge
dessen sich auszudehnen, abzukiihlen und ihren Wasserdampf mehr oder weniger 
je nach der Hohe der Erhebung zu· kondensieren. Ein dem regenbringenden 
Siidwestwind sich mit seiner Breitseite entgegenstellender Gebirgszug nimmt 
daher der Luft den groBten Teil ihres Feuchtigkeitsgehaltes weg, ehe dieselbe 
den Gebirgszug iiberschritten hat. Die Siidwest- und Westseite ist in Mittel
europa die Regenseite oder Luvseite. In den hinter dem Gebirge, im Wind
und Regenschatten liegenden Gebieten kommt dann der abfallende Luftstrom 
wasserdampfarm an, wird warmer und dadurch wieder aufnahmefahiger fiir 
Wasserdampf. Deshalb liegen hier die ausgesprochenen Trockengebiete. Man 
nennt diese Seite des Gebirges -. in Mitteleuropa die Nordost- und Ostseite -
die Trocken- oder Leeseite. Nach Hann laBt schon ein Gebirgszug von 2 km 
Kammhohe kaum mehr die Halite des Wasserdampfgehaltes der Luft passieren, 
die andere Halfte muB beim Aufsteigen des Luftstromes kondensiert werden. 
DaB es also auf den Bergen mehr regnet und schneit, kommt nicht 
davon her, daB d·ieselben in der Regel bis zu einer gewissen Hohe 
hinauf bewaldet sind, sondern hangt mit dem besprochenen Natur
gesetz zusammen. Auch auf kahlen Bergwanden'fallt unter den angegebenen 
Voraussetzungen eine viel groBere Niederschlagsmenge als in der Ebene. 

Mit zunehmender Hohe nimmt auch der Niederschlag zu. Die Regenlinien 
(Isohyeten) einer Gebirgslandschaft sind daher den Htihenschichtenkarten 
sehr ahnlich. 

Die regenreichsten Orte der Erde befinden sich an Bergabhangen, welche 
gegen ein warmeres Meer gerichtet sind. 

Beweiskraftige Beispiele hierfiir bilden gerade die Gebirgsketten in Deutschland, welche 
zum groJ3ten Teile mit ihrer Breitseite normal gegen die Regenwinde streichen. Auf dem 
Karome der Vogesen fallen jahrlich liber 2000 mm Niederschlage, auf dem im Windschatten 
liegenden Gebiete von Kolmar nur noch 480 mm. 1m siidlichen Schwarzwald steigen 
die Niederschlagsmengen von 750 rom am westlichen FuJ3e bis zu 1620 rom auf dem hBchsten 
Plateau (Todtnauberg); der 1267 m hohe Feldberg hat 1890 mm. Das auf der Leeseite befind
liche Neckargebiet weist wieder weniger als 800 mm auf. 1m Trockengebiet von Rhein h es sen 
fallen unter 600 mm, auf den gegen Westen sich vorlagemdenPfii.lzer Bergen 800-1000 rom. 
Auf der Leeseite des Hard tgebirges in der Rheinpfalz fallen ebenfalls unter 600 rom. 
Am ganzen Mittelrhein sowie im Mittel- und Unterlauf der Lahn fallen in den tiefen 
Lagen unter 700 mm Niederschlage; entsprechend den nach Westen und Osten hin anstei
genden Bodenerhebungen nehmen sie jedoch nach beiden Seiten hin rasch zu, so daB das 
rechtsrheinische Schiefergebirge, Westerwald, Sauerland und Rothaargebirge iiber 1000 mm 
aufweisen 1). - Wie mit der Annaherung an das Gebirge die Regenmenge zunimmt und mit 
der "Oberschreitung des Gipfels wieder ab, dafiir stellt der Harz ein gutes Beispiel. Es be
tragt die Niederschlagsmenge in Gottingen (146 m ii. d. M.) 550 rom, Heiligenstadt (221 m) 
600, Ballenstedt (255 m) 950, Klausthal (565 m) 1420, auf dem Brocken (1142 m) 1670, in 
Wernigerode (246 m) 720, Salzwedel (40 m) 585. Am FuB des Harzes ist also die Regen
menge gering, sie erhebt sich aber sehr rasch, erreicht auf dem Brocken ihren hochsten Be
trag und sinkt wieder auf derNordseite 2). - 1m ThiiringerWald steigtnach den Beobach
tungen auf 14 Stationen mit jedem Meter Erhebung (190-850 m) die Regenhohe fast genau 
um 1 rom. - Ebenso steile Niederschlagsgefiille findet man in der Umgebung des Spessarts 
und des Fichtelgebirges (Steigerung bis auf 1000 rom), dann im bayerischen Wald 
im Gebiete des Regenflusses, wo die Niederschlagsmenge von Cham bis Duschelberg, d. i. 
eine Entfemung von nur 50 km Luftlinie und eine vertikale Erhebung von ca. 600 m, von 
600 rom auf 1500 rom steigt. Der slidliche Teil der Oberpfalz als der Leeseite des Franken
jura ist ein Trockengebiet. Von der Donau aus nimmt die Niederschlagssumme bis zur 

1) Hellmann, Regenkarte von Deutschland. Berlin 1906. - Der Rheinstrom 142£. 
- SchultheiJ3, Die Niederschlagsverhaltnisse des Rheingebietes 1890, 10fl. Zweite 
Bearbeitung 1900. . 

2) van Bebber, Die Regenverhaltnisse Deutschlands. MOOchen 1877, 32. 
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8iidgrenze Bayerns stctig zu und erreicht in Bad Kreuth und in Hohenaschau die 
Hiihe von 2000 mm. 

Einer der regenarmsten Orte Deutschlands ist Riesa in Sachsen mit 420 mm jahr
lichem Niederschlag; es liegt im Regenschatten eines kleinen nul' 300 m hohen Hiigellandes 1). 
Trockengebiete sind auBer den schon genannten auBerdem das Mainzer Becken, der iistliche 
Teil der Provinz Posen, der mittlere Teil WestpreuBens. Der uralisch-baltische und uralisch
karpathische Hiihenriicken erhiihen die Niederschlage. 

Fiir Biihmen 2) wurden fiir die Meereshiihen von 260, 450, 640 und 870 m die durch
schnittlichen Regenmengen von bzw. 600, 650, 810 und 1030 mm ermittelt. Das Zentral
gebiet Biihmens, welches nach allen Himmelsrichtungen von Gebirgsziigen umgrenzt ist 
und einen Leekessel bildet, hat nur 380 mm jahrliche Niederschlagsmenge und bildet damit 
das intensivste Tropkengebiet Mitteleuropas. 

1m Gegensatz zu den aufgezahlten Beispielen von deutschen Gebirgsziigen findet sich 
im Schweizer Hochgebirge keine ausgespl'ochene Regenseite VOl' und zwal' deshalb, 
weil die Stl'eichrichtung desselben mit jener der Regenwinde zusammenfallt. Daher haben 
auch die Schweizer Berge nicht jene hohen Niederschlagsmengen, die ihnen nach ihrer 
groBen Erhebung zukommen wiirden, wenn ihre Breitseite normal gegen die Regenwinde 
gerichtet ware. Das gleiche gilt auch von der Rauhen Alb in Wiirttemberg 3). 

Die jahrliche Niederschlagsmenge in der Schweiz 4) ist in mm: Jura 1000-1400, Mittel
land 750-1200, Alpennordrand 1400-1900, Alpensiidrand 1400-2000; Zentralalpen: 
Wallis 600-1000, Engadin 700-1000, Biindnerische Hochalpen 900-1400. Die nieder
schlagsarmste Gegend ist das mittlere Wallis (Siders 550 mm), die reichste mit 2432 mm 
das Santisgebiet. 1m Durchschnitt ist die Schweiz das niederschlagsreichste. Gebiet 
Mitteleuropas. 

Die Ansicht, daB der Wald die Niederschlagsmengen des unter seinem Ein
flusse stehenden Gebietes vermehren konne, schien anfangs durch die Ergeb
nisse der im Walde selbst angestellten Messungen bestatigt zu werden. Es 
zeigt sich namlich, daB im Walde selbst mehr Niederschlage fallen 
als in seiner unmittelbaren Umgebung. Solange man keine Radial
stationen hatte und die Feldstationen in beliebigen Himmelsrichtungen angelegt 
worden waren, war es naheliegend, dem Walde eine niederschlagsvermehrende 
Wirkung zuzuschreiben. Allein auf Grundder Erhebungen auf den radial an
geordneten Stationen erlangte man die GewiBheit, daB der Wald die durch
streichende wasserdampfhaltige Luft nur mechanisch aussiebt, indem er der
selben eine breite Reibungsflache bietet unci Widerstande entgegensetzt. Auch 
der Umstand, daB die Luft beim Anprallen an den Waldrand, der ahnlich wie 
ein Bergabhang wirkt, um den Betrag der Baumhohe gehoben und somit ihrem 
Sattigungszustand naher gebracht wird, ist mit ausschlaggebend. Nach Ham
berg kann dadurch die Niederschlagsmenge um mehrere Prozente erhoht 
werden. Und endlich kommt der feruere Umstand in Betracht, daB die Wind
stille innerhalb des Waldraumes selbst den AniaB zu starkeren Niederschlagen 
gibt. Nach allgemeiner Erfahrung ist an windgeschiitzten Stellen der Nieder
schlag immer etwas ergiebiger als an windigen. Schon ganz kleine Waldparzellen 
iiben in dieser Richtung einen EinfluB aus 5). 

Wahrend der Wald also von dem Wassergehalt der Luft einen entsprechend 
groBen Teil fiir sich zuriickhalt, fallen auf der Leeseite des Waldes, d. h. auf 
den im Windschatten liegenden Stationen (bei uns die ostlichen) urn so weniger 
Niederschlage. 

Wiirde der Wald die iiber ihn hinstreichenden Luftschichten absolut wasser
reicher machen, so miiBte gerade die umgekehrte Erscheinung zu konstatieren 
sein, d. h. es miiBten nicht bloB im Walde selbst, sonderu auch auf der der regen. 

1) Hellmann, Meteor. Zeitschr. 1886, H. 10 u. 11. 
2) Studnicka, Grundziige einer Hyetographie des Kiinigreichs Biihmen. Prag 1887. 
3) Der Rheinstrom 142. - SchultheiB, Die Niederschlagsverhaltnisse des Rheinge. 

bietes. Karlsruhe 1890, 9. 
4) Die forstlichen Verhiiltnisse der Schweiz 49. - Ferner Maurer usw., das Klima 

der Schweiz 1864-1900. 2 Bde. 1909. 
5) Hamberg IV, 1~7, 112; Schubert, Z. f. F. u. J. 1906, 728. 

Endres, Forstpolitik. 2. Anf\' 
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bringenden Windrichtung entgegengesetzten Seite (auf der Seite, wo der Wind 
aus dem Walde austritt) mehr NiederSchlage fallen. 

Der Wald bewirkt also nur ei:p.e andere Verteilung der Nieder
schlage innerhalb seines Gebietes und seiner nachsten Umgebung. 
Er kann aber den Regen nicht he~vorrufen. Diese Wirkung des Waldes 
ist fiir die in seinem Windschatten liegenden nachsten Landereien nicht einmal 
eine giinstige, indem er denselben die Regenmengen, die ihnen eigentlich zu
kamen, zu seinen Gunsten entzieht. 

Aus den gleichen Ursachen hat auch Hamberg 1) gefunden, daB auf be
waldeten Berghangen im Sommerhalbjahr mehr Niederschl§.ge fallen als auf 
kahlen . .An einem kahlen Gebirgszug gleitet der Wind ungehindert rasch dahin, 
der bewaldete Gebirgszug bietet ihm einen Widerstand und eine Reibungs
£lache, verlangsamt seine Geschwindigkeit und veranlaBt deshalb einen groBeren 
Niederschlag. 

Der verschwindende EinfluB des Waldes auf die Feuchtigkeitsverhaltnisse 
der Atmosphare kann schematisch in der Weise dargestellt werden, daB man 
den Luftraum des Waldes mit dem fiir die Bildung von Niederschlagen 
in Betracht kommenden Gesamtraum der Atmosphare vergleicht. Nimmt 
man z. B. die Hohe der fiir die Entstehung von Niederschlagen maBgebenden 
Luftschicht zu 2000 m an und die mittlere Hohe eines 1000 ha groBen Waldes 
zu 15 m, dann nimmt der Waldluftraum von dem Gesamtluftraum bis zu 
2000 m Hohe 0,75% ein. Das heiBt: Auf 100000 I Gesamtluftmasse treffen 
nur 750 I Waldluftmasse. Unterstellt man ein Landgebiet, welches zu 26% 
seiner FIache bewaldet ist (z. B. Deutsches Reich), dann treffen unter denselben 
Voraussetzungen auf 100000 I Gesamtluftmasse nur 195 I Waldluft. 

Nun wurde oben konstatiert, daB die Waldluft nur relativ, nicht absolut 
feuchter ist als die Freilandluft. Die Waldluft vermehrt also die Feuchtigkeit 
der iiber dem Walde liegenden Luftschicht nicht. Aber selbst wenn man mit 
der groBeren relativen Feuchtigkeit der Waldluft, die aber nur eine andere Ver
teilung des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft bedeutet, rechnen woIlte, ist es 
sehr unwahrscheinlich, daB 750 I Waldluft den Wasserdampfgehalt von 99250 I 
Freilandluft merklich beeinflussen konnen. 

a) Ebermayer 2) kam schon 1873 zu dem Satze, "daB in Ebenen von gleichem all· 
gemeinen Charakter der EinfluB des Waldes auf die Regenmenge jedenfalls sehr gering ist 
und daB er auch auf die prozentische Regenverteilung keine Einwirkung hat. Mit der Er· 
hebung iiber die Meeresoberflii.che nimmt die Bedeutung des Waldes beziiglich seines Ein
flusses auf die Regenmenge zu." 

b) Nach der Zusammenstellung R. Webers 3) waren die Jahre~summen der Nieder· 
schlage im Walde-groBer als im ,Freien 

a) auf den unter preuBischer Leitung stehenden Stationen im Mittel der zehn Jahr. 
gange 1876-85 um 5-36%; 

fJ) auf den bayerischen Stationen im Mittel der Jahre 1868-79 und 1882-91 um 
14-58%; 

r) auf'den Schweizer Stationen im Mittel der zwolf Jahre 1869-80 um 10-23%. 
c) Auf den seit Herbst 1900 neu eingerichteten preuBischen RegenmeBfeldern hat 

im Mittel der Kalenderjahre 1901 und 1902 die Niederschlagsmenge betragen in Millimetern 

RegenmeBfeld Waldo Rand· nahere weitere 
stationen stationen Freilandstationen 

1. Frankfurt a. O .. 532 541 511 528 
653 622 595 590 
572 554 538 515 
592 562 564 570 

2. Oppeln .. 
3. Magdeburg .. 
4. Merseburg ... 
im Mittel . . . . . 587 570 552 551 

1) a. a. O. IV, 112. - 2) Die physikalischen Einwirkungen usw. 202. 
d. Forstw. 2. Aufl. I, 48. 

3) Handb. 
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Diese Zahlen beweisen nur, daB es im Walde mehr regnet als in seiner Umgebung. Da 
aber bei der Bearbeitung die Lage der Freiland- und l~andstationen zur Himmelsrichtung 
nicht berticksichtigt ist., so ist auch nicht ersichtlich, in welcher Weise die Ausgleichung zwi
schen Luv- und Leeseite stattgefunden hat 1). 

Das gleiche gilt von der Mitteilung Miittrichs 2), daB auf der Station Lintzel in der 
Ltineburger Heide, unweit Mtinster, die Niederschlage mit zunehmender Bewaldung seit 
1877 um 6% zugenommen hatten. 

In der Letzlinger Heide haben nach Schubert die allerdings auch etwas hoher liegen
den Waldlichtungen von 1901-1905 einen um 2,6% groBeren jahrlichen Niederschlag 
ergeben als die freie Umgebung (Z. f.F. u. J. 1907,509; WestpreuBen und Posen 1906, 728). 

d) Nach Hellmann weisen unter den um Berlin errichteten Regenstationen die hinter 
dem Gmnewald befindlichen (Steglitz) die wenigsten Niederschlage auf, weil dieselben im 
Regenschatten des vorliegenden Waldes liegen. 

e) Aus den Beobachtungen von Lorenz - Liburnaus auf den in der Zeit vom April 
bis Oktober in Galizisch-Podolien, im nordkarpathischen Vorlande und auf dem Thaya
plateau in Niederosterreich wahrend der Jahre 1885 bis 1887 in Betrieb gesetzten Radial
stationen ergibt sich, daB die Regenmengen von West nach Ost sehr bedeutend abnehmen 
und die groBten Niederschlage in den am weitesten westlich von dem Walde aufgestellten 
Regenmessern verzeichnet wurden. Derselbe Beobachter sagt: "DaB der Wald nicht in 
oberster Linie die Quelle v.on Niederschlagen sein, sondern nur im untergeordneten Grade 
als Modifikator der lokalen Niederschlagsverteilung wirken konne, ist nun bereits allgemein 
angenommen" 3). 

f) Ein besonderes Gewicht ist auf die in Schweden gewonnenen Beobachtungsergeb
nisse zu legen, weil hier ein Beobachtungszeitraum von 15 Jahren (1880-94) vorliegt, die 
forstlichen Stationen unter der Leitung der meteorologischen Zentralanstalt (Direktor 
Hamberg) stehen, die im ganzen tiber 430 Beobachtungsstationen verftigt, und Schweden 
auf tiber der Halite seiner Flache bewaldet ist. Die Ergebnisse sind folgende 4): 

Eine Gruppe von 24 forstlichen Stationen, welche in einem Umkreis von 2,5 km im Mittel 
zu 58% Wald aufweisen und 77 m tiber dem Meere liegen, hatte vom Mai bis Oktober um 
8,6% mehr Regen als eine Gruppe von 32 Stationen, die in einer Gegend mit nur 17% Wald 
und in 67 m Meereshohe liegen. Von diesen 8,6% mtissen aber abgezogen werden: 1. 3% 
infolge der Unterschiede in den ortlichen Einfltissen, 2. 1,9% zur Ausgleichung der Hohen
unterschiede, 3. 0,5% zur Ausgleichung der verschiedenen Hohen, in welchen die Regen
messer angebracht sind. Als Plus ftir die starkere Bewaldung bleiben also nur 3,2% und 
auch diese konnen noch zu erniedrigen sein, wei! die wahrscheinliche Fehlergrenze ± 2,26% 
betragt. 

In gtinstigen Fallen kann a ber nach Ham be r g die Niederschlagsmenge im Walde viel 
Mher sein, namlich 

1. wenn der Wald die MeBstation mit einem Radius von 50 m und mehr ringsum umgibt 
(Aussiebung!) ; 

2. wenn das Waldgebiet leicht geneigt oder htigelig ist und durch kahle Felder abge
grenzt wird; 

3. wenn die in der Ebene gelegene Station ein breites Flachland umgibt, namentlich auf 
der Seite der regenbringenden Winde; 

4. wenn die Stationen auf einer Insel oder in der Nahe des Meeres gelegen sind; 
5. wenn die Station auf Berghohen liegt. 
Die Regenhaufigkeit ist nach den Beobachtungen Hambergs 5) auf den Wald

stationen nicht groBer als auf den Feldstationen. Hochstens kann konstatiert werden, 
daB die Zahl der schwachen Niederschlage im W aldge biet etwas kleiner, die Zahl der starkeren, 
von 5 mm aufwarts, um eine Kleinigkeit groBer ist als in den Freilandsgebieten. Die Be
obachtungsziffern liegen aber noch im Bereich der Fehlergrenzen. Wenn man daraus einen 
SchluB ziehen will, so ist es nach Hamberg der, daB der Wald keinen Regen hervorrufen 
kann, daB er aber in seinem Gebiet die Menge des Niederschlages, der schon angefangen hat 
zu fallen, ein wenig verstarkt. 

Ferner kommt Hamberg 6) zu folgendem SchluB: Wenn die Waldungen Schwedens 
abgeholzt wtirden, wtirde die Feuchtigkeit etwas vermindert werden. Aber die praktischen 
Folgen der Entwaldung wtirden wahrscheinlich nicht in einer Verminderung der Regen 
selbst sich geltend machen, sondern nur auf die Bedingungen der Wasserverdunstung und 
des Wasserabflusses modifizierend wirken, sowie auf die Schneeschmelze im Frtihjahr. 

g) 1m russischen Steppengebiet 7) wurde von 1830-90 der 1800 ha groBe Laub
holzwald von Weliki Anadol (Gouv. Jekatarinoslaw, auf der Wasserscheide der Samara) 

1) Bericht usw. 1903, 19. - 2) Z. f. F. u. J. 1892, 27. - 3) a. a. O. 1892, 2. Teil. 
4) Hamberg a. a. O. IV, 105, 125. - 5) a. a. O. IV, 115. - 6) a. a. O. IV, 128. 
7) Z. f. F. u. J. 1899, 661 ff. 

9* 
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neu begriindet. Daselbst wurden von 1892 (Okt.) bis 1897 von G. Wyssotzky Nieder
schlagsmessungen durchgefiihrt und zwar 

1. auf piner Feldstation 40 m westlich vom Walde, 247 m hoch gelegen, 
2. auf einer Waldstation im Nordwesten des Waldes. Der Wald erstreckt sich von 

der Station nach N~rden 640 m, Westen 1800 m, Siiden 1800 m, Osten 3200 m. 
3. auf einer Feldstation 850 m ostlich vom Waldrande, 282 m hoch gelegen. 

Die Niederschlage betrugen in mm: 

Durchs~hnitt 1894 .. 
" 1895 •. 
" 1894-95 

April-Oktober IS95 • 
Durchschnitt 1893-97 

1. Feldstation 
westlich . 

630 
452 
541 
208 

2. Wald- 3. Feldstation 
station ostlich 

680 496 
522 436 
601 466 
247 212 
563 454 

Die meisten Niederschlage erfolgen bei West,wind. Die Ergebnisse zeigen deutIich, 
daB der Wald zum Nachteil der ostlichen auf der Leeseite liegenden Feldstation die Nieder
schlage abfangt. 

h) Auf den franzosischen Stationen bei Nancy betrugdie jahrliche Niederschlags
menge im Mittel der 33 Jahre 1867-99 auf der 

Waldstation 
Cinq-TrancMes 

(3S0 m hoch) 
84S,7 

= 100 

Waldrandstation 
Beile-Fontaine 
(240 m hoch) 

796,8 
93,9 

Feldstation 
Amance (3S0 m) 

und Bouzule (225 m) 
650,6 mm 

76,7 

Die Zahlen sind nicht vergleichbar, weil die Stationen in verschiedener Meereshohe 
und zu weit voneinander entfernt liegen. Wenn sie etwas beweisen, ist es nur, daB der 
geschlossene Waldkomplex der Rand- und Feldstation das meteorische Wasser vorweg 
nimmt. 

i) Schreiber 1), Direktor des meteorologischen Instituts in Chemnitz, steilt den Satz 
auf, "daB der Wald auf Haufigkeit und Ergiebigkeit des Niederschlages im ailgemeinen 
nur einen untergeordneten EinfluB iiben kann". Als Grundlage fiir seine Untersuchungen 
dienen ihm die Niederschlags- und Waldverhaltnisse Sachsens. 

k) Die Resultate der gegen Wind nicht geschiitzten Regenmesser werden 
durch die Wind starke auBerordentlich stark beeintrachtigt, nach Hellmann 
bis zu 25%, ja bei bOigem Wetter und namentlich bei Gewitterregen an einzelnen Tagen 
bis iiber 100 %. 

Aus diesem Grunde weisen auch die im Freien. hoher iiber dem Boden aufgesteilten 
Regenmesser geringere' Niederschlagsmengen auf als die am Boden befindlichen. Nach 
Hamberg 2) fingen die in IS,5 m Hohe auf einem Mast angebrachten Regenmesser von 
IS89-93 in den einzelnen Monaten um 4-28%, im Jahresmittel 12% weniger Nieder
schlagsmengen auf als die in 1,8 m angebrachten. Aua einer anderen Beobachtung ergab 
aich, daB bei Windstille der obere Regenmesser um 8,S%, bei starkem Wind urn 13,2% 
weniger Niederschlage auffing. 

1) Vom November bis April, also in der Schneezeit, hatten die schwedischenforst
lichen Stationen ein Niederschlagsplus von 19,5%, im Februar das Maximum des ganzen 
Jabres von 23,4%. Ham berg weist nun statistisch nach 3), daB in dieser Zeit auch die 
Windstarke hOher ist als im Sommerhalbjahr. Sie betrug namlich im Durchschnitt von 
sieben Jahren an den Tagen mit NiederschHi,gen vom Mai bis Oktober 1,56, vom November 
bis April 1,71 (Windstille = 0, Orkan = 6). Daraus geht hervor, daB namentlich im Winter 
die Niederschlage durch starkeren Wind hervorgerufen werden. 

Es ist aU9,h ohne weiteres einleuchtend, daB bei einem Schneesturm infolge des Wider
standes der Aste und der Baume iiberhaupt im Walde immer mehr Schnee zuriickbleibt 
ala auf freiem Felde. Auch dieser Umstand tragt zur ErhOhung der im Walde failenden 
jahrlichen Durchschnittsmenge an Niederschlagen bei, bewirkt aber wieder nur eine andere 
Verteilung. 

Biihler (Der Waldbau 1918, I, 183) gibt an, daB H9.lzarten mit reicher Verzweigung 
(Fichte und Tanne) 3/4 des gefallenen Schnees auf den Asten festhalten. 

1) Schreiber, Die Einwirkung des Waldes auf Klima und Witterung. Dresden IS99. 
- Die Beweisfiihrung ist iibrigens in dieser gerade nicht besonders anspruchslos geschriebenen 
Arbeit recht diirftig und schwerfallig. 

2) a. a. O. IV, 59. - 3) a. a. O. IV, 106. 
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Eine Ausgleichung der Niederschlage in den verschiedenen J ahres
zeiten, wie eine solche hinsichtlich der Temperaturen in geringem MaBe im 
Walde selbst, nicht aber in seiner weiteren Umgebung stattfindet, kann der 
Wald nicht bewirken. Es ware auch schwer zu sagen, worin die Wohltat einer 
solchen Ausgleichung zu suchen ware und in welcher Weise sie stattfinden 
sollte. Der Landwirt in der Ebene wird eine Vermehrung der Niederschlage 
wahrend der Vegetationszeit seiner Friichte wiinschen, aber nicht zur Erntezeit. 
Der Viehziichter im regenreichen Gebirge hat dagegen das Bedurfnis nach 
einem relativ trockenen Sommer. Andererseits ist fiir das Gebirge ein schnee
reicher Winter eine Lebensfrage, weil ohne Schnee das Holz nicht aus den Bergen 
geschafft werden kann. Die Schiffahrt wiinscht Hebung des Wasserstandes 
der Fliisse eigentlich in allen Jahreszeiten, namentlich aber im Herbst. Die 
Interessen der einzelnen Gewerbe an der Mitwirkung des Waldes stiinden sich 
also oft diametral gegeniiber. 

Der Beweis fiir den Indifferentismus des Waldes in gedachter Beziehung 
laBt sich iibrigens leicht fiihren. In fast ganz Mitteleuropa machen die im Sommer 
fallenden Niedersehlagsmengen mehr wie ein Drittel der Jahressumme aus. 
Dies trifft zu fur die stark bewaldeten Gebiete sowohl wie fUr die waldarmen. 
Es gibt hiervon nur zwei Ausnahmefalle. Auf den hoheren Lagen der Vogesen 
herrsehen die Winterniederschlage vor, wahrend der Sommer die troekenste 
Jahreszeit ist. Die zweite Ausnahme bilden die Nordseekiiste und dann das 
linksrheinische Mittelgebirge, das Lothringer Stufenland und der Schwarzwald, 
wo die Herbstregen iiberwiegen 1). Sowohl die letzte Gruppe wie die Vogesen 
sind stark bewaldet. Wiirde der Wald die Niederschlage auf eine Jahreszeit 
konzentrieren konnen, dann waren diese Verschiedenheiten in der jahrliehen 
Verteilung unmoglich. 

VII. Der Einflufi des Waldes auf die Hagelbildung. 
Der EinfluB des Waldes auf die Hagelbildung, und zwar auf die Verhinderung 

derselben, ist, wenn ein solcher iiberhaupt existiert, jedenfalls sehr gering. 
Fiir diese Annahme spricht schon die Tatsache, daB Hage1beschadigungen im 
Walde selbst sehr haufig vorkommen 2). 

In den Staatswaldungen Bayerns wurden von 1887~1890 Beobaehtungen 
uber Hagel- und Blitzschlage angestellt. Ebermayer 3) berichtet daruber, 
daB die Ansicht, die Walder und besonders gut bewaldete Hohen konnten 
Hagelfalle verhindern oder Hagelgewitter in gewohnliche Gewitter umwandeln, 
jedenfalls unbegriindet ist. Vielmehr zeigen die bayerisehen Beobachtungen, 
daB die Walder ohne Rucksieht auf die Holzart zieinlieh haufig von Hagel
fallen betroffen werden. Dagegen sei es wahrseheinlieh, daB groBere Wald
komplexe die Entstehung von Gewittern uberhaupt verhindern wegen der 
geringeren Erwarmung des Bodens. 

Buhler 4) bearbeitete im Auf trag des Statistischen Landesamtes in Wiirttem
berg die Hagelbeschadigungen dieses Landes, welche von 1828~ 1887 auf-

1) SchultheiB a. a. O. 1890, 12f£., 1900, 14. - Von 1888-97 traten allerdings im 
Schwarzwald die Sommerregen wieder mehr hervor. 

2) 1m bayer. Forstamt Wasserburg wurden am 3. Juli 1900 Fichten- und Kiefern
bestande so stark verhagelt, daB 45000 fm Holz anfielen und 83 ha kahl abgetrieben werden 
muBten. - Statistisches iiber die Hagelschaden in den preuBischen Forsten in Z. f. F. u. J. 
1903, 54. 
• 3) Wollny, Forschungen usw. XII, 368 u. 376. - Ebermayer, Beobachtungen uber 

Blitzschlage und Hagelfalle in Staatswaldungen Bayerns von 1887 -90. Augsburg, Kremer
sche Druckerei 1891. 

4) Wiirttembergische Jahrbiicher fiir Statistik und Landeskunde. Stuttgart 1888. 
Sonderabdruck Stuttgart 1890. 
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gezeichnet worden sind. Das Ergebnis ist, daB ein EinfluB del' Bewaldung 
auf das Auftreten, die Haufigkeit und Gefahrlichkeit des Hagelfalles nicht 
nachgewiesen werden kann. Vielmehr scheinen auf die Hagel- und Gewitter
bi:ldung und namentlich auf die Entstehung der Hagelherde die Richtung der 
Gebirgszuge und die orographischen Verhaltnisse mehr EinfluB zu haben wie 
der Waldo - Heck 1), der das gleiche Material bearbeitete, kommt zu dem 
Resultat, daB keine Holzart noch Benriebsart der Waldwirtschaft in nach
weisbarem Zusammenhang mit der Haufigkeit und Schadlichkeit der Hagel
schlage zu stehen scheint. 

In Frankreich wurde im Departement Puy-de-dome eine amtliche Enquete 
uber den EinfluB der Walder auf den Hagel vorgenommen. Der EinfluB wird 
verneint 2). 

Aus der Hagelstatistik der Schweiz folgerte Klemens HeB, daB ein 
Waldgebiet eher hagelvermehrend als verhutend wirke und Lang, daB ein 
Zusammenhang zwischen Wald und Hagelhaufigkeit nicht nachweisbar sei 3). 
Maurer glaubt aber auf Grund der Untersuchungen von HeB feststellen zu 
konnen, daB der Wald zur Dampfung des Hagelschlages beitragen kanne, zu 
einer sicheren Schutzwirkung jedoch sehr ausgedehnte Waldkomplexe erforder
lich seien 4). - Riniker 5) kommt durch die Untersuchung von uber 20 Hagel
fallen im Kanton Aargau zu dem Ergebnis, daB die Haufigkeit und Starke 
der Hagelschlage im umgekehrten Verhaltnis zur Starke der Bewaldung steht. 
Ortschaften, welche zwischen gut bewaldeten Hohen liegen, seien hagelfrei. 
Durch Vermeidung groBerer Kahlschlage auf bewaldeten Hohen und durch 
Aufforstung waldloser Hochflachen konne die Bildung von Hagelwetternver
hindert werden. 

1m "Journal f. d. Forst- und Jagdwesen" 1791 I. Bd. 2. H. S. 6 wird behauptet, daB 
infolge der Rodung eines Waldes von 200 Morgen im Neckartal der Hagelschaden zuge
nommen habe. 

VIII. Die wasserwirtschaftliohe Bedeutung des Waldes. 
1m Wasserhaushalt des Waldes existiert ein Aktivkonto und ein fassivkonto. 

Der Wald verfugt uber Eigenschaften, qie einerseits die Vermehrung und die 
• Aufspeicherung des meteorischen Wassers verburgen, andererseits sind im 
Walde auch Krafte tatig, die in hohem Grade wasserabhaltend und wasser
verbrauchend wirken. 

Bestimmt und kurz wird sich die Frage nach dem Grad und der Art der 
wasserwirtschaftlichen Bedeutung des Waldes wohl niemals beantworten lassen, 
weil durch die Mannigfaltigkeit der WaIn-vegetation einerseits und des Stand
ortes im weitesten Sinne andererseits unzahlige Kombinationen geschaffen 
werden. 1m allgemeinen wird man aber trotz allerFur und Wider an dem 
Satz festhalten konnen, daB eine gut bewirtschaftete, mit ihrer naturlichen 
Bodendecke ausgestattete Waldflache ein bedeutendes MaB wasserwirtschaft
licher Nutzlichkeit in sich birgt. Dieselbe ist auf geneigten Flachen ausgiebiger 
wie auf ebenen. 

Aufgabe der Forstwirtschaft ist nicht nur die Erhaltung der natiirlichen 
Wasserschutzkrafte des Waldes, sondern auch die stete Rucksichtnahme auf 

1) Heck, Die Hagelverhaltnisse Wiirttembergs in dem Zeitraum von 1828-90, Wiirttem-
berger Jahrb. 1892. - Ders el be, Die Hagelstatistik Wiirttembergs, Stuttgart 1889. 

2) Z. f. F. u. J. 1894, 506. - Vgl. aueh Huffel 87. 
3) Nach GUn ther, Handb. d. Geophysik. 2. Aufl., II, 231. 
4) Schw. Z. f. F. 1910, 345. 
5) Riniker, Die Hagelschlage und ihre Abhangigkeit von Oberflache und Bewaldung 

des Bodens im Kanton Aargau. Berlin 1881. 
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die Wasserwirlschaft bei allen kiinstlichen Eingriffen in den Waldboden (Wege
bau, Grabenanlagen, Bodenbearbeitung, Stockrodung, Streunutzung) 1). 

1. Die wasservermehrende und wassererhaltende Wirkung 
des Waldes. 

a) 1m Walde ist die Niederschlagsmenge etwas groBer als in seiner 
unmittelbaren Umgebung. 

b) Es ist wohl anzunehmen, daB die Baumwurzeln das Eindringen des 
Wassers in den Boden befordern, indem sie denselben lockern. Waldboden ist 
in den tieferen Schichten meist poroser als Freilandboden. 

c) Die Streudecke, die Bodenvegetation und die Baume selbst verlang
samen den WasserabfluB und begiinstigen dadurch die Versickerung des Wassers. 
Diese Wirkung des Waldes hat namentlich fUr geneigte Flachen groBe Be
deutung. 

d) Von den durch die atmospharischen Niederschlage dem Boden zugefiihrten 
Wassermengen verdunstet im Walde ein kleinerer Teil als auf freiem Felde. 
Diese Erscheinung kann a priori gefolgert werden aus der geringeren Temperatur 
der Waldluft und der dadurch bedingten Steigerung der relativen Feuchtigkeit 
derselben, aus der Abschwachung der Luftbewegung und der Abhaltung der 
Insolation in den Waldbestanden und durch dieselben. Dazu kommt aber 
noch insbesondere die schiitzende Wirkung der Streudecke. 

Ebermayer 2) gelangt auf Grund der in den Jahren 1869 und 1870 ge
wonnenen Beobachtungsergebnisse zu folgenden Satzen: 

1. Der Wald allein ohne Streudecke vermindert die Verdunstung des Boden
wassers gegeniiber jener auf freiem Felde (im Mittel beider Jahrgange und 
aller Beobachtungen) urn 62%; sie ist also im Walde 2,6mal geringer als auf 
nicht bewaldetem Boden. 

2. Durch die Streudecke wird die Verdunstung des Bodenwassers gegeniiber 
jener auf freiem Felde urn weitere 22% oder l,3mal verringert. 

3. Wald und Streudecke zusammen bewirken eine geringere Ver-
dunstung des Bodenwassers urn 85%. . 

4. 1m streubedeckten Waldboden ist die Verdunstung des Wassers urn 60% 
oder 2,5mal geringer als auf streufreiem Waldboden. 

Mit anderen Worten: Wenn im Freien 100 Volumteile Wasser aus dem 
Boden verdunsten, so gibt streufreier Waldboden nur 38, streubedeckter sogar 
nur 15 Volumteile Wasser an die Atmosphare abo 

Verliert streufreier Waldboden durch Verdunstung 100 Volumteile Wasser, 
so betragt der Wasserverlust im streubedeckten Waldboden nur 40 Volumteile. 

Zu dem gleichen Resultate gelangt R. Weber 3) bei der Bearbeitung der 
in dem preuBischen Beobachtungsnetz von 1876-1885 gewonnenen Beobach
tungsergebnisse. Danach war die Verdunstung geringer als auf freiem Felde 
in Buchenbestanden urn 60%, in Fichtenbestanden urn 55%, in Kiefern
bestanden urn 58%, auf einer Kulturflache urn 10%. 

DaB die Verdun stung des Wassers mit zupehmender Meereshohe geringer 
wird, ist ein bekanntes meteorologisches Gesetz. Daraus folgt, daB die Waldungen 
im Gebirge weniger Wasser durch Verdunstung verlieren als die in den tieferen 
Lagen. Nach der Berechnung We bers fiir das preuBische Beobachtungsnetz 
verdunsteten von der Niederschlagsmenge 

1) Vgl. Ney, Die Gesetze der Wasserbewegung im Gebirge, Neudamm 1911 (ein griind
liehes bedeutungsvolles Bueh); ferner Kautz, Schutzwald. Berlin 1912. 

2) Die physikalischen Einwirkungen usw. 175. - 3) a. a. O. 54. 
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Meereshtihe 

3-100 m 
100-200 " 
300-400 " 
600-700 
700-930 " 

im Freien 

55% 
53 " 
58 " 
22 " 
17 " 

im Walde 

37% 
30" 
25 " 
13 " 
10 " 

Hamberg nimmt fUr schwedische Verhaltnisse an, dail im Walde 46-50% 
verdunsten 1). 

Engler 2) stellte auf den zwei schweizerischen. Versuchsflachen die Ver
dunstung des ganz bewaldeten Bodens pro Jahr und Hektar auf 1230 cbm, 
des Freilandbodens auf 3690 cbm fest (100 : 300). 

2. Die wasserabhaltende und wasserverbrauchende Wirkung 
des Waldes. 

a) Auf den Waldboden gelangt nur ein Teil der Niederschlagsmenge, weil 
der andere Teil von den Baumkronen (Blattern und Zweigen) zurfickge
hal ten wird und wieder verdunstet. 

Diese Tatsache selbst steht fest, fiber das Mail der nicht auf den Boden 
gelangenden Niederschlage gehen aber die Angaben ~er einzelnen Beobachter 
sehr weit auseinander. Dies ist auch erklarlich, weil eine Reihe von Faktoren: 
Kronendichte, Bestandsdichte, Schlu~grad, Baumart, Alter, Rcgendichtc, 
Windstarke und Windrichtung, Art der Aufstellung der Regenmesser usw. 
modifizierend einwirken. 

Hoppe 3) hat im Wiener Walde Probeflachen von 1-4 a in Fichten-, Kiefern- und 
Buchenbestanden dicht mit Regenmessern besetzt. Aus diesen wahrend zwei Sommern 
(1894-95) angestellten Beobachtungen ergab sich, daB nicht nur unter verschiedenen Baumen 
desselben Bestandes, sondern auch unter demselben Baume je nach der Entfernung dcr 
Regenmesser von den Stammen und je nach der Regenstarke die aufgefangene Regenmenge 
sehr bedeutend differierten und es kaum moglich war, unter 20 Regenmessern 2 zu Hnden, 
die wahrend desselben Regenfalles gleiche Mengen aufwiesen. 

Hellmanns 4) Untersuchungen in den Jahren 1886 und 1887 auf einer waldlosen, 
mit Feldern und Gebauden bedeckten Flache von 4000 ha ergaben, daB auf den 10 innerhalb 
derselben errichteten Stationen die Niederschlagsmenge bis zu 16 0/ 0 differierte. 

Nach einer fibersichtlichen Zusammenstellung und Besprechung aller vor
liegenden Beobachtungsergebnisse von Ebermayer 5) werden von den jahr
lichen Niederschlagen durch das Kronendach zurfickgehalten, d. h. es gelangen 
nicht auf den Waldboden Prozente: 

... -
I I 

I 
Bayerische 

Franzosische PreuBische 
I 

Stationen Schweizer 

I 

Stationen 1868-1879 Stationen Stationen 
1875-1884 bzw. 1869-1887 1867-1877 

1882-1891 : , 
I 

I 

I unter Fichten . 20 I 23 23 
I 

I 
-

unter Kiefern 28 33 -

I 

-
unter Rotbuchen 23 1 17 

I 

10 16 
unter Larchen . - I -

I 
15 -

Diese Ziffern sind allerdings im Hinblick auf die Verschiedenheit der unter 
verschiedenen Verhaltnissen ermittelten Werte mit groiler Vorsicht zu beurteilen; 

1) a. a. O. V, 28. - 2) a. a. O. 237. - 3) Mitt. aus dem forstl. Versuchsw. Oster
reichs, 21. Heft. Wien 1896. - 4) "Wetter" 1888, 165ff. - 5) Forstlich-naturwissen
schaftliche Zeitschrift 1897, 283ff. 
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sie sind keine endgiiltigen Mittelwerte, sondern "Zufallsresultate". Hoppe 1) 
konstatiert, daB die bisherigen Forschungsergebnisse sich bewegen 

fur die Fichte zwischen 58 und 8% 
" Kiefer 33 19 " 
" Buche " 35 6 " 

Buhler 2) fand 1904-1906, daB 100jahrige Buchen 25%, 20jahrige WeiB
tannen 80% der Niederschlage zuruckhielren. 

Die Wassermenge, welche durch die Kronen zuruckgehalten wird, ist nicht 
gleichbedeutend mit jener, welche nicht auf den Boden gelangt. Denn es ist 
auch noch jene Menge zu veranschlagen, welche an den Baumstammen 
herunter£lieBt. Dieselbe ist bei den Nadelholzstammen allerdings sehr 
gering und geht kaum uber 3% der Freilandregenmenge hinaus. Bei der Buche 
dagegen erreicht dieselbe einen Prozentsatz von 12-18 (nach Riegler, Ney, 
Hoppe). Sie nimmt allgemein mit der Starke der Niederschlage zu 3). 

Ganz wesentlich fur die Menge der auf den Waldboden gelangenden Nieder
schlage ist deren Intensitat. Schwache Niederschlage gelangen uberhaupt 
nicht auf den Boden, sondern werden von den Kronen aufgefangen und von 
da wieder verdunstet. Je ergiebiger und dichter der Niederschlag ist, ein urn 
so graBerer Teil derselben kommt bis zum Boden, und zwar nicht bloB durch 
das Durchtropfen durch die Kronen, sondern auch durch das AbflieBen an den 
Stammen. Diese an sich wohl erklarliche Tatsache wurde durch die Unter
suchungen von Buhler und Hoppe auch ziffernmaBig bestatigt 4). 

In jungen, noch im Dickungsalter stehenden Bestanden scheint die Krone 
weniger Wasser zuruckzuhalten als in alteren Bestanden (nach Buhler und 
Hoppe); in 20jahrigen Buchenbestanden gehen nach Buhler dem Boden 
nur wenige Prozente verloren, im 20jahrigen Fichtenbestande nach Hoppe 
aber noch 40% 5). 

FaBt man aIle Verhaltnisse zusammen, dann kann als feststehend gelten, 
daB in Rotbuchenbestanden wie wahrscheinlich uberhaupt im Laubholzwalde 
die durch die Krone tropfende und am Schafte ablaufende Wassermenge graBer 
ist als in Nadelholzbestanden, weil die Buchenblatter im Winter fehlen und 
im Sommer das Wasser leichter abflieBen lassen als die Nadeln. 

Als runde Ziffern kann man annehmen, daB in geschlossenen Buchen
bestanden ein Fiinftel, in N adelholzbestanden ein Viertel bis ein 
Drittel der Niederschlage nicht auf den Boden gelangt. Der Nadel
holzboden ist trockener als der Laubholzboden. 

Hoppe fand auf Grund seiner zweifellos sehr zuverlassigen Methode, daB in den Sommer
monaten in Fichtenbestanden 43%, in Kiefernbestanden 25% und in Buchenbestanden 
35% der Niederschlage nicht auf den Boden gelangen. 

N ey 6) schatzt den :;ahrlichen Wasserverlust im ganzen fiir die Buche auf 15%, Kiefer 
,auf 20%, Fichte auf 331/3%, . 

Nach Hamberg 7) belauft sich die Menge der nicht auf den Boden gelangenden Nieder
scWage in dichten Fichtenbestanden auf 1/,_1/3 der auf den Wald fallenden NiederscWage. 
Die Schwankungen bewegen sich aber ebenfalls in sehr weiten Grenzen. 

Niederschlage bis zu 2 mm gehen in dichten Bestanden fiir den Boden ganz verloren. 
Von 100 Niederschlagen dieses Grades innerhalb von je 24 Stunden in Fichtenbestanden 
fielen nur in 15 Fallen noch meBbare Mengen auf den Boden. Auch Niederschlage von 

1) Z. f. d. g. F. 1903, Heft n. 
2) Mitt. d. Wiirttemb. forst. Versuchsanstalt, 1. Heft, 1906, 13. 
3) Ney, per Waid u. die Quellen 1893, 9. - Riegler, Mitt. aus dem forstlichen Ver· 

suchswesen Osterreichs, II. Bd. 1879,234. - Hoppe, daselbst 21. Heft 1896. 
4) Biihler, Mitteil. d. Schweizerischen Zentralanstalt f. d. forst!. Versuchsw. II, 1892. 

- Hoppe, Z. f. d. g. F. 1902, 97. 
5) Biihler, a. a. O. - Hoppe, Z. f. d. g. F. 1902, 114. 
6) F. C. 1901, 448. - 7) Hamberg, a. a. O. IV, 115 f£. , 126f. 
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3-4 mm wahrend eines Tages konnen von den Kronen noch vollstandig zuriickgehalten 
werden. 

Die im Winter von den Kronen zuriickgehaltene Schneemenge kann 40-53% des Ge· 
samtfalles betragen. Andererseits konstatiert Hamberg auch Falle, in denen in Kiefern
bestiinden auf den Waldboden mehr Schnee gelangt als auf den unbestockten Boden (bis 
112%). Vgl. S. 132. 

b) Dicke Moospolster halten die Wassermengen schwacherer Nieder
schlage schwammartig fest, so daB dieselben fiir den Untergrund verloren gehen. 
Auch die anderen Streuarten. namentlich zusammengebackene Laubstreu, und 
der Unkrautwuchs verhindern das Eindringen geringerer Nieders~hlagsmengen. 
Erreicht die Streudecke eine Machtigkeit von iiber 20 cm (Rohhumus), dann 
wirkt sie unter allen Umstanden austrocknend und schadlich 1). 1m ubrigen 
wirkt die Streudecke aHerdings gunstig auf den Wassergehalt des Bodens durch 
Abminderung der Verdunstung. 

c) Der Wald verbraucht groBe Wassermengen wahrend der Vegetationszeit 
fUr das Wachstum der Baume und fur die Transpiration der Blatter und 
Nadeln. Ein gut geschlossener Buchenbestand ist im Herbste nach dem Laub
abfaH so dicht mit den neu abgefaHenen Blattern bedeckt, daB von der alten 
Streudecke nichts mehr zu sehen ist. Daraus geht hervor, daB schon die Summe 
der Flachen aUer Blatter viel groBer ist als die Bodenflache, auf welcher die 
Baume stehen. Fiir die Verdunstung kommt hauptsachlich die mit Spaltoff
nungen versehene Unterseite des Blattes in Betracht (Haberland t). Ais 
Transpirationsorgane wirken auBerdem noch die Zweige, Aste und Stammteile. 

N ey berechnete, daB die einseitige Flache des Laubes eines mittelalten 
Buchenbestandes pro Hektar 84 000 qm betragt, die vegetabilische, verdunstende 
Flache eines Hektars Getreidefeld 74000, Kleeacker 56000, Wiese 48000 qm. 
Es folgt daraus, daB im Juni und Juli die landwirtschaftlichen Nutzpflanzen 
zwar auch einen groBen Wasserverbrauch durch Verdunstung haben, aber nicht 
einen so groBen wie der Buchenwald 2). 

Der Wasserverbrauch durch die Vegetation der Baume ist daher unver
gleichlich groBer als die Menge des Verdunstungswassers auf unbebautem Boden. 

1m praktischen Forstbetrieb tritt dieser Umstand oft dadurch zutage, daB 
nach der Abholzung der bisher trockene Boden versumpft und andererseits 
sumpfiger Boden durch die Aufforstung trocken gelegt wird. Viele Kultur
flachen mussen durch Anlegen von Graben entwassert werden; wenn der neue 
Bestand sich geschlossen hat, werden auch die Graben wieder trocken. 

Durch vergleichende Untersuchungen wurde auch festgestellt, daB die 
Waldbaume den Boden starker entwassern als die perennierenden Wiesen
graser und Kleepflanzen, weil die ersteren in ihrem Korper viel Wasser auf
speichern (eine 85jahrige Fichte im Holzkorper und in den Blattern 1 cbm, 
eine WeiBtanne 1,2 cbm nach Ebermayer) und auf d~r gegebenen Flache 
mehr organische Substanz produzieren als die landwirlschaftlichen Kultur-. 
gewachse 3). 

Nach den Untersuchungen von Hohnel 4) betragt die Menge des transpirierten Wasser
dampfes innerhalb einer Vegetationsperiode beirn Laubholz 20-70000 g fiir 100 g Blatt
trockengewicht, bei NadelhOlzern 3-7000 g.' Eine groBe freistehende Birke mit 200 000 Blat
tern verdunstet wahrend der Monate Juni, Juli, August taglich 60-70 kg, an einzelnen 
heiBen Tagen Bogar bis 400 kg Wasser. Ein 115jahriger Rotbuchenwald transpiriert vom 
1. Juni bis 1. Dezember pro Hektar 3-4 Mill. kg Wasser, d. s. 300-400 mm Niederschlags-

1) Ebermayer, EinfluB der WaIder a.uf die Bodenfeuchtigkeit, auf das Sickerwasser, 
auf das Grundwasser und auf die Ergiebigkeit der Quellen, Stuttgart 1900, 21 f. 

2) Ney, F. C. 1901, 446. 
3) Ebermayer, EinfluB der Walder usw. 1900, 25. .. 
4) Z. f. d. g. F. 1884 und Mitt. aua dem forstt Versuchswesen Osterreichs, 2. Bd., 1., 2. 

u. 3. Heft. - Einwendungen von Wollny, a. a. O. IV, 1881, Heft 5. 
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menge und tiiglich-26 000 I oder 2,6 mm Niederschlag! Diesen Angaben sind starke Zweifel 
entgegenzusetzen. Denn es ist nicht abzusehen, woher der Baum diese ungeheueren Wasser
mengen nehmen soUte. 

Ebermayer 1) stent folgende Rechnung auf. Ein Kleefeld erzeugt pro Hektar jahrlich 
4500 kg Trockensubstanz. Legt man die von Hellriegel festgesetzte durchschnittIiche 
Transpirationszahl von 310 zugrunde (d. h. der Wasserverbrauch fiir die Transpiration 
betr~gt das 310fache der produzierten organischen Substanz), dann werden zur Produktion 
dieser Trockensubstanz dem Boden 1,4 Mill. kg Wasser entzogen. Auf der Oberflache wiirde 
dies einer WasserMhe von 140 mm pro Hektar gleichkommen. Ein Buchenhochwald 
II. Bonitat produziert jahrlich 7057 kg Trockensubstanz und beansprucht hierzu 2,2 Mill. kg 
Wasser (WasserMhe 220 mm), also ungefiihr das 11/ 2fache Quantum des Kleefeldes. 

Engler 2) berechnet die jahrliche Verdunstungsmenge pro Hektar fiir seine Versuchs
flachen auf: Waldbaume 3000, Wiesen- und Ackerpflanzen 1300, Weidevegetation 650 cbm 
(100 : 43: 22). Die Verdunstung von Boden und Vegetation zusammen ist fiir den Frci
landboden cbenso groB wie fiir den Waldo 

3. Die Wasserbilanz. 
Die Frage ist nun die, iiberwiegt in der Wasserwirtschaft des Waldes das 

Plus das Minus? Die Antwort hierauf kann nicht etwa durch Abgleichung 
der im Vorausgehenden mitgeteilten ziffermaBigen Belege gefunden werden. 
Denn die Bedeutung derselben ist immer nur eine relative und in gewissem 
Sinne einseitige, weil die unendlichen Verschiedenheiten der Waldverhaltnisse 
darin nicht entsprechend beriicksichtigt sind. 

Einen sichereren, wenn auch wieder nur ungefahren Anhaltspunkt fur die 
Bilanz der Wasserwirtschaft erhalt man durch Feststellung der Wassermengen, 
welche im Waldboden tatsachlich vorhanden sind. 

AHe vorliegenden Untersuchungsergebnisse stimmen nur darin iiberein, 
daB in der Ebene der Waldboden in den obersten Bodenschichten, 
etwa bis 15 cm Tiefe, feuchter ist als der Freilandboden (Brachfeld), 
in den tieferen Bodenschichten dagegen, also im Wurzelraum, 
wesentlich trockener als die korrespondierenden Schic4ten des 
Freilandes (Brachfeldes). 

Wenn daher nicht aHe Zeichen triigen, ist der Wald mehr was server
brauchend als wassererhaltend und sicher gilt dies fUr den Fichtenwald. 

Eine gunatigere Wirkung auf die Wasserwirtschaft kommt dem 
Ge birgswalde zu. Rier ist die Niederschlagsmenge um ein Mehrfaches groBer 
als im Flachlande, die Wasserverdunstung bedeutend geringer, der Wasser
verbrauch der Baume infolge geringerer Produktion und wahrscheinlich auch 
wegen Verminderung der Transpiration kleiner, der WasserabfluB und der 
Schneeabgang durch den Wald erschwert und verlangsamt. "Die Gebirge, 
zumal im bewaldeten Zustande, werden daher mit Recht als die Hauptwasser
reservoire des Festlandes betrachtet" 3). 

Ebermayer 4) fiihrte von 1884-86 in Fichtenbestanden des Forstamts Bruck bei 
MUnchen und auf einem benachbarten Brachfelde monatlicb 3-4 mal vergleichende Wasser
bestimmungen durch (Lehmboden). Danach war der Waldboden in 15-SO cm Tiefe urn 
folgende Prozente wasserarmer als das Brachfeld im Freien 

im Winter. 
im Friihjahr 
im Sommer. 
im Herbst 
im Jahresmittel 

Jungholz Mittelholz 
25 Jahre 60 Jahre 

1,1 2,5 
1,1 2,6 
3,0 3,3 
2,1 4,2 
1,8 3,1 

Altholz 
120 Jahre 

0,3 
1,1 
0,2 
1,3 
0,7 

1) trber den Einflu13 usw. 26. - 2) a. a. 0.237. - 3) Ebermayer und Hartmann 
17 (s. S. 141). - 4) EinfluB der Walder uSW. 1900, 11 u. 28.' 
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Daher kann nach Ebermayer "wohl kein Zweifel dariiber bestehen; daB die Walder 
die graBten Wasserkonsumenten auf der Erdoberflache sind und bei gutem 
KronenschluB unter allen Vegetationsformen das Erdreich am starksten austrocknen". 

BeziigIich der Untersuchungsergebnisse anderer Autoren (Hoppe, Ramann, Wollny 
usw.) miissen wir hier auf die Schrift Ebermayers: "EinfluB der Walder usw. 1900, S. 14ff." 
verweisen. 

N ey 1) schatzt unter Beriicksichtigung aller wasservermindernden Faktoren auf Grund 
gutachtlicher Abwagung den jahrlichen Gesamtverlust fiir mittlere Lagen in Millimetern des 
Niederschlags 

in Buchenbestanden auf 
in Kiefernbestanden auf 
in Fichtenbestanden auf 
auf der Kahlflache auf . 

mit Streu 
492 
302 
602 

ohne Streu 
514 
432 
663 
400 

Servier (Rhone-Departement) sprach sich auf dem internationalen ForstkongreB zu 
Paris 1900 dahin aus, daB der Wald den Boden in der Wurzelregion austrockne und daher 
wenig Wasser in die Tiefe abgebe; er stiitzt seine Ansicht auf die Beobachtungen von Nadel
holzwaldungen an BergMngen 2). 

4. Der EinfiuJ.\ des Waldes auf den Grundwasserstand und auf 
die Quellen. 

Einen weiteren MaBstab zur Beurteilung der wasserwirlschaftlichen Wirkung 
des Waldes bietet die Menge des Wassers, welches durch die oberen Boden
schichten nach deren Sattigung (Wasserkapazitat) nach dem Untergrund ab
flieBt oder durchsickert. Je mehr Wasser die Gewachse fUr sich von den 
in den Boden dringenden Niederschlagen durch die Wurzeln verbrauchen, um 
so weniger gelangt Qis zum Untergrund~ 

Aus den vorliegenden Untersuchungsergebnissen geht nun hervor, daB von 
den Niederschlagen auf einem kahlen, mit keiner Vegetationsdecke 
versehenen Boden eine groBere Menge durchsickert als auf dem 
mit Rasen oder Pflanzen bedeckten Boden 3). 

Nach den MeBsungen von Biihler ') Bickerten bei einer durchschnittlichen jahrlichen 
Niederschlagsmenge von 659 mm (Tiibinger Versuchsgarten) in den drei Jahren 1905-1907 
durch 

a) auf kahlem Boden von Ton 50,9, Lehlll 52,4, Sand 56,9%. 
b) auf mit Laub bedecktem Lehmboden 64,8, mit Moos bedecktem Sandboden 70,7%. 
c) auf Lehmboden, bepflanzt mit Fichten 29,9%. Buchen 23,8, 100jahrigen Buchen. 
. kahl, 37,7%. 
Beete mit Laub- und Moosdecke weisen eine graBere Sickerwassermenge auf als kable 

Beete, weil der Boden infolge verminderter Verdunstung mehr Wasser enthalt und das 
neu hinzukommende nicht mehr festhalten nnn. 

Nach Engler 5) flieBt auf geschonten lopkeren Waldboden das meteorische Wasser 
durch die Poren unterirdisch ab, wahrend auf FreilandbOden, besonders bei intensivem 
Regen und rascher Schneeschmelze, der AbfluB groBtenteils auf der Oberflache erfolgt. 
Geschlossene Rohhumus- und Moosdecken wirken nach Engler - im Widerspruch mit der 
bisherigen Auffassung - nachteiIig, weil sie von dem aufgenommenen Wasser nur wenig 
an den Boden abgeben und nach ihrer Sattigung den AbfluB auf der Oberflache veranlassen. 
- Die Richtigkeit des letzteren Gesichtspunktes muB angezweifelt werden. 

Wenn der Wald den Boden mehr oder weniger austrocknet und nur einen 
Teil des Niederschlagswassers an den Untergrund abgibt,. so drangt sich die 
Frage auf, in welcher Weise der Wald den Grundwasserstand und die Quell
bildung beeinfluBt. Beide Fragen sind zur Zeit noch ungelost. IDer kann es sich 
daher nur darum handeln, den Sachverstandigen das W orl zu erteilen, welche 
in dem einen oder andern Sinne Stellung zu diesen Fragen genommen haben. 

1) F. C. 1901, 453. - 2) Osterr. V. 1901, 141. - 3) BiihIer, Z. f. d. g. F. 1903, 
H. 11. - Ebermayer, EinfluB usw., 29ff. - ') 23. Vers. des Wiirtt. Forstvereins zu 
Neuenburg; Derselbe, Der Waldbau 1918, 312ff. - 5) a. a. 0., 612f. 
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P. Ototzkij in St. Petersburg kam auf Grund besonderer Untersuchungen 
in der siidrussischen Steppe (Schwarzerdegebiet mit vorwiegend Eichen; 1893 
und 1895) und in Waldungen des Gouvernements St. Petersburg (Moranen
gebiet; 1897) zu dem Ergebnis, daB sowohl in den Waldungen des Steppen
gebietes wie des nordlichen RuBland das Ni vea u des Grund wassers tiefer 
liegt als im umgebenden Freiland, der Wald mithin eine Verminderung 
und Zuriickdrangung des Grundwassers bewirkt. Schon Lichtungen von 
geringem Umfange geniigen, den Grundwasserstand wieder zu heben 1). 

Diese iiberraschenden Resultate waren die Veranlassung, daB Prof. Eber
mayer in Verbindung mit dem konigl. bayerischen hydrotechnischen Bureau 
seit dem Winter 1900-1901 in Waldungen bei Mindelheim (Schwaben, 640 m) 
und Wendelstein (Niirnberger Reichswald, 340 m) Untersuchungen iiber den 
Stand und die Bewegung des Grundwassers im Walde und im Freien durch
fiihrte. Die regelmaBigen Messungen dauerten in Wendelstein vom 1. April 
1901 bis 26. Juli 1903, in Mindelheim begannen sie am 1. November 1900 und 
wurden auf die Zeit von drei Jahren fortgesetzt. 

Die vorliegenden Ergebnisse, bearbeitet von Prof. Dr. Ebermayer und 
konigl. bayerischem Bauamtmann O. Hartmann 2), fiihren nun nicht zu den' 
gleichen Schliissen, wie sie Ototzkij aufgestellt hat. Vielmehr wurde von 
beiden Autoren fiir die Verhaltnisse des Flachlandes folgendes fest
gestellt : 

1. Die Speisung des Grundwassers ist in erster Linie abhangig von der Menge 
und zeitlichen Verteilung der Niederschlage. Wahrend der kalteren Jahreszeit 
ist bei nicht gefrorenem Boden infolge der geringeren Verdunstung die Speisung 
des Grundwassers betrachtlich starker als in der warmeren Jahreshalfte, nament
lich bei rascher Schneeschmelze. 1m Winter bei gefrorenem Boden, im Sommer 
upd Herbst bei langerer Trockenheit senkt sich der Grundwasserspiegel. 

2. Der Grad der Grundwasserschwankung und die Machtigkeit des Grund
wassers ist fe:mer bedingt von dem Durchlassigkeitsgrade des Bodens und des 
Untergrundes, von dem Trockenheitsgrade des Bodens, von der GroBe des 
Sammelbeckens, vom Neigungsgrade und von der Form der wassertragenden 
Schicht und von dem Wasserverbrauch der lebenden Pflanzendecke. 

3. Von der Oberflachengestalt der undurchlassenden Schicht als Unterlage 
des Grundwassers hangt es ab, ob dieses im flieBenden oder stagnierenden 
Zustande sich befindet. 1st die undurchlassige Schicht geneigt, dann 
entsteht in der Richtung des Gefalles ein Grundwasserstrom, der 
an geeigneten Stellen an Gehangen oder im Tale Quellen bildet. In der Mehr
zahl der Falle ist ein solcher, sich langsam bewegender Grundwasserstrom 
vorhanden, da eine vollkommen horizontale Lage oder eine muldenformige 
Gestalt der undurchlassenden Schicht nur selten vorkommt. 

4. Die Bewegung des Grundwassers hat zur Folge, daB in Waldern 
das durch die Baume verbrauchte Wasser durch seitlichen ZufluB 
von Grundwasser immer wieder ersetzt wird und somit in unseren 
Klimaten trotz der wasserabhaltenden und wasserverbrauchenden Wirkung 
des Waldes immer wieder ein Niveauausgleich des Grundwassers eintritt, ahn
lich wie das ausgepumpte Wasser eines Brunnens stets wieder erganzt wird. 
Unter diesen Umstanden beeinfluBt also der Wald den Grundwasserstand nicht 
anders als unter sonst gleichen Verhaltnissen iiberwaldetes Gebiet. 

1) Zeitschrift fiir Gewasserkunde, 1. Bd. 1898, 2. Bd. 1899. 
2) Ebermayer und Hartmann, Untersuchungen tiber den EinfluB des Waldes auf 

den Grundwasserstand. Abhandlungen des k. bayer. hydrotechnischen Bureaus. Miinchen 
1904. - Hartmann, Referat. bei der 4. Verso des internationalen Verbandes forstlicher 
Versuchsanstalten. Zentralbl. f. d. ges. Forstwesen 1903, Heft 11. 
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5. Wenn dagegen das Grund wasser stagniert und ein sei tlicher 
ZufluB nicht stattfinden kann, wird durch den Wald der Grund
wasserspiegel gesenkt. 

6. Eine Einwirkung des Waldes auf das Grundwasser kann selbstverstandlich 
nur da in Frage kommen, wo dasselbe so hoch unter der Erdoberflache liegt, 
daB die Baumwurzeln entweder direkt oder durch kapillarische Zuleitung aus 
demselben schopfen konnen. 1st dies der Fall, dann gelten die dargelegten 
Gesetze: fiieBendes Grundwasser bleibt auf seinem Niveau, stagnierendes wird 
gesenkt. 

Liegt der Grundwasserspiegel in einer fur die Wurzeln auch 
durch Kapillaritat nicht mehr erreichbaren Tiefe, dann sind die 
Baume nur auf das Sickerwasser von oben angewiesen, trocknen den 
Boden aus und lassen von dem Niederschlagswasser nichts oder nur wenig 
bis zum Grundwasserspiegel durchflieBen. 

7. Der Abstand des Grundwasserspiegels von der Erdoberflache allein kann 
keinen MaBstab fUr die Beurteilung des Einflusses des Waldes bilden. Denn die 
Bewegung des Grundwasserstromes hangt auch von der Wassermenge, von 
dem Gefalle der undurchlassenden Schichten und von der Machtigkeit und 
Durchlassigkeit der uberlagernden wasserfiihrenden Schichten abo Sind in diesen 
Spalten, so flieBt das Wasser in die tieferen Schichten, wo ein zweiter Grund
wasserstrom entsteht. 'Die Entfernung des Grundwasserspiegels von der Erd
oberflache kann daher schon auf kurze Entfernung schroffe Unterschiede 
erfahren. 

Das Vorausgehende bezieht sich zunachst nur auf die Verhaltnisse des Flach· 
landes. 1m Mittel- und Hochgebirge, wo an den steileren Hangen wenig 
Verwitterungsboden liegt und das Wasser in die zahlreichen Kliifte und Spalten 
des Gesteins (Kalkstein und Dolomiten) rasch eindringt, tritt nach Ebe.r
mayer und Hartmann 1) das Grundwasser in den Hintergrund und 
an dessen Stelle tri tt fur die Quell bildung und un terirdi-sche Wasser· 
ansammlung das Sickerwasser. "Bei der Mannigfaltigkeit der geologischen 
Verhaltnisse sind aber die hier obwaltenden Vorgange so verwickelt, daB es 
schwierig sein diirfte, speziell den EinfluB des Waldes durch exakte Unter· 
suchungen derart festzustellen, urn daraus allgemeine SchluBfolgerungen ableiten 
zu konnen." 

"Die vielen durch das konigl. bayerische hydrotechnische Bureau aus· 
gefiihrten Wassermessungen lassen jedoch schon jetzt keinen Zweifel mehr 
daruber, daB in den Gebirgen in erster Linie die Neigung des Terrains, die 
Exposition, die Menge, Dichte und zeitliche Verteilung der Niederschlage und 
die GroBe des Sammelgebietes sowohl fUr die oberirdische als auch unterirdische 
Wasseransammlung und fUr den WasserabfluB vorwiegend maBgebend ist." 

M. Henry hat durch 28 monatliche Untersuchungen bei Luneville im Jahre 
1900-1902 gefunden, daB der Grundwasserspiegel im Walde in allen Jahres· 
zeiten mindestens urn 300 mm tiefer steht als im Freiland. 

Professor Intze, Wasserbautechniker, au Berte sich im preuBischen Herren
haus im Jahre 1899 wie folgt 2): Bei der Wasserversorgung der Ortschaften im 
Gebirge "hat man im Laufe der einzelnen Jahrzehnte erfahren, daB die Gebiete, 
die eine vorziigliche Bewaldung mit Hochwald zeigen, in giinstigster Weise uber 
die Trockenperiode mit der Wasserversorgung hinweggekommen sind, wahrend 
andere schlecht bewaldete Gegenden die groBte Not gelitten haben." 

Rothen bach, Direktor der Licht· und Wasserwerke in Bern, bringt auf 
Grund genauer Messungen in dem die Stadt Bern mit Wasser versorgenden 

1) a. a. 0., 17. - 2) Jahrb. d. preu/3. Forst· u. Jagdgesetzgebung 1899, 199. 



Die wassel'wirtschaftliche Bedeutung d s Waldes. 143 

Quellengebiet den Nachweis, daB die aus bewaldeten Berghangen kommenden 
Quellen bei anhaltender Trockenheit langere Zeit ergiebig bleiben als die in 
unbewaldetem Gebiet entspringenden Quellen 1). 

Engler 2) zieht aus seinen Untersuchungen den SchluB, daB der Wald 
im Hugel. und Gebirgsland fUr die nachhaltige Speisung der Quellen und Ge· 
wasser eine eminente Bedeutung habe. In den Trockenperioden des Sommers 
und Winters flieBe aus dem bewaldeten Gebiet mehr Wasser ab als aus dem 
unbewaldeten. Andererseits aber stellt Engler den Satz auf, daB bei gleichem 
Klima und Boden im Gebiete der Voralpen im Wald und Freiland jahrlich 
ungefahr gleich groBe Wassermengen abflieBen. Foiglich verdunsten Wald 
und Freiland im groBen Durchschnitt auch dieselbe Wassermenge. 

Nay kommt zu dem Ergebnis, daB auf geneigten Flachen das Vorhandensein 
des Waldes, wenn er seine volle Streudecke hat, unbedingt nutzlich fUr die 
Quellbildung ist, weil er den WasserabfluB verhindert oder verzogert 3). 

Den Ansichten der vorgenannten Autoren stehen die Ergebnisse 4) der in 
Baden von dem Zentralbureau fUr Meteorologie und Hydrographie (Honsell) 
in Verbindung mit der Forstbehorde im Gebiete der "Hauensteiner Alb" 
im sudlichen Schwarzwald durchgefUhrten systematischen Untersuchungen 
gegenuber. Dieselben gipfeln darin, daB auf der zu 50,83% bewaldeten Flache 
von 243 qkm eine Einwirkung der Art der Bodenbedeckung auf das Vorkommen 
und die Ergiebigkeit der Quellen nicht gefunden werden konnte; "vielmehr 
scheinen fUr die Ergiebigkeit vorzugsweise die geognostische Beschaffenheit 
des Gebietes, die Machtigkeit des Verwitterungsbodens und die Neigungsver. 
haltnisse ausschlaggebend zu sein." Der Wald ube gar keinen EinfluB. "Die 
neuerlichen Untersuchungen der sog. Waldo und Wasserfrage haben mancherlei 
Zweifel uber das MaB der Bedeutung des Waldes im Wasserhaushalt einer Gegend 
aufkommen lassen und der Anschauung Eingang verschafft, daB der EinfluB 
der Bewaldung, jedenfalls des Mehr. und MindermaBes, wie es in unseren Mittel. 
gebirgen nur in Frage kommen kann, vielfach uberschatzt worden ist." 

Nach neuel'en Untersuchungen ist del' Stand des Grundwassers tiberhaupt von den 
Winterniederschlagen abhangig, wahrend die SommerniederschIage denselben nur gering· 
fiigig beeinflussen. 

5. Der Einfluf3 des Waldes auf den Wasserstand der Fliisse. 
Der EinfluB des Waldes auf die Verhinderung der Hochwasscrkata· 

strophen und Uberschwemmungen laBt sich dahin prazisieren, daB der Wald 
kleinere Uberschwemmungen durch Zuruckhaltung einer bestimmten Wasser. 
menge und Verlangsamung des "Vasserabflusses in Flussen mit kleinerem Ein· 
zugsgebiet verhuten kann, daB er jedoch gegenuber groBeren Wasserkatastrophen 
machtlos ist. 

Hochwasser entsteht hauptsachlich dann, l. wenn auf eine, auf gefrorenem 
oder wassergesattigtem Boden lagernde Schneedecke groBe Regenmengen fallen, 
namentlich im Spatwinter; 2. wenn innerhalb kurzer Zeit ungewohnlich starke 
Regengusse in dem Einzugsgebiet eines Flusses niedergehen. 

1m ersteren FaIle ist der Wasserverbrauch im Walde infolge der Vegetations. 
ruhe und der geringen Verdun stung und die Wasserzuruckhaltung durch den 
gefroreneIi oder durchtrankten Boden sehr gering. Da im Walde der Schnee 

1) Schw. Z. f. F. 1898, 233. - 2) a. a. 0., 615, 566. - 3) F. C. 1901, 462. 
4) Zentralbureau fUr Meteorologie und Hydrographie im GroBhetzogtum Baden. Hydro

graphische und wasserwirtschaftliche Beschreibung des FluBgebietes der Hauensteiner Alb 
im stidlichen Schwarzwald. Beitrage zur Hydrographie des GroBherzogtums Baden. Karls· 
ruhe 1889, 50. 
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langer liegen bleibt als auf freiem Felde, so ist nicht ausgeschlossen, daB bei 
rasch aufeinanderfoigenden, starkeren Niederschlagen und Umschlag der Witte
rung ~r Wald die Hochwassergefahr sogar steigert, ein Fall, der bei der tJber
schwemmung des Rheingebietes im Jahre 1882 von Honsell auch konstatiert 
wurde 1). 

1m zweiten FaIle ist zunachst die Frage entscheidend, welche Wassermengen 
die Streudecke des Waldes in sieh aufsaugen und festhalten kann. Dieselben 
sind naturlich verschieden groB je nach der Art und der Machtigkeit der Streu
decke. Nach den vorliegenden Untersuchungen kann man annehmen, daB die 
Streudecke nur eine Wassermenge aufnehmen kann, welehe einem Niederschlag 
bis zu 4 mm, im giinstigsten FaIle bis zu 10 mm entspricht. 

Nach Buhler kann Buchenlaub pro Hektar hOchstens 18000 1, Moos 
hochstens 60 000 I Wasser in sich aufsaugen, welche Mengen einer Regenhohe 
von 1,8 und 6 mm entsprechen 2). 

Aus den Angaben Ebermayers ergibt sich, daB trockene Streu im Buchen
wald 2,36, im Kiefernwald 1,26 und im Fiehtenwald 1,23 mm Regen aufnehmen 
kann 3). 

N ey (die Gesetze der Wasserbewegung S. 72, 173, 333) kommt hinsichtlich 
der WasserzurUckhaltung zu folgenden Ergebnissen: Bei jedem Regengusse 
von 10 mm 

1. werden von der vollkommen trocken gedachten Streudecke aufgesaugt 
in Besllinden von Buchen 2,36 mm, Kiefern 3,81 mm, Fichten 1,79 mm; 

2. Buchenlaub speichert in seinen Hohlraumen auBerdem auf feuehtem 
lehmhaltigen Boden 5 mm, auf trockenem Sandboden, auf dem die Zersetzung 
des Laubes zwei und mehr Jahre in Anspruch nimmt, 10 mm auf. Die Nadel
streu enthlUt solche Hohlraume nicht. 

3. Von den Kronen werden zuruckgehalten in Bestanden von Buchen 2,20 mm, 
Kiefern 2,60 mm, Fichten 5,2 mm; 

4. 1m normalen mit einer Streudecke versehenen Bestande konnen mithin 
auf undurchlassenden Boden folgende Regenmengen niedergehen, ohne daB 
ein WasserabfluB stattfindet: Buche 9,56 bzw. 14,56 mm, Kiefer 6,40 mm, 
Fichte 6,99 mm. 

Daraus ergibt sich also, daB a) in streubedeckten Nadelholzbestanden der 
oberflaehliche WasserabfluB im Sommer starker ist als im" Buchenbestande, 
b) in streulosen Bestanden die Nadelholzer wegen ihres starkeren Zuruck
haltungsvermogens in den Kronen weniger Wasser fUr den AbfluB liefern als 
die Buche. DieseWirkung des Nadelholzes geht auf Kosten der Quellbildung. 

Nach Riegler 4) betragt die Wasseransaugung bei Moos 200-900 Gewichts
prozente, bei Lalib 150-200, bei Nadelstreu 120-134. 

Nach Gerbig 5) kann Moos 4,5-lOmm WasserhOhe in sich aufnehmeIi. 
Vergleicht man damit die Regenmengen, welche die Hochwasser veranlassen, 

dann kommen Betrage in Betracht, denen gegenuber das Aufsaugungsvermogen 
des Waldbodens verschwindet. 

Am 6. Marz 1896 fielen auf dem Kniebis im Schwarzwald 174 mm, in drei 
Tagen (6.-8. Marz) 335 mm (tJbersehwemmung des Dreysamtales); in Eich
berg in Schlesien am 29. Juli 1897 112 mm, vom 28.-30. Juli 162 mm, auf 
dem Kamme des Riesenge birges am 30. und 31. Juli 220 mm (tJberschwem-

1) 1m gleichen Sinne auBerte sich der preuBische Landwirtschaftsminister bei der Be
ratung"des Oderschutzgesetzes im preuJ3ischen Herrenhause. Vgl. Jahrb. d. preuB. Forst-
u. Jagdgesetzgebung 1899, 215. 

2) Bericht liber die 18. Versammlung deutscher Forstmanner zu Dresden 1889, Berlin: 
1890, 129. - 3) Die gesamte Lehre von der Waldstreu 1876. - 4) Mitt. a. d. forstl. 
Versuchsw. Osterreichs, II. Bd., 2. H. - 6) Allg. Bauzeitung 1862. 
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mung des Hirschbergertales). Am 14. und 15. Juni 1910 fielen innerhalb 
24 Stunden in Oberstdorf 98, Mittenwald 75, Pilatus 138; Santis 183 mm, Ende 
Mai 1911 siidlich von Wiirzburg in 7 Stunden 120 mm. 

In Osterreich fielen gelegentlich der Hochwasserkatastrophe im Juli 1897 
im Verlauf von zwei Tagen im Gebiete des unteren Inns 147 mm, der Traun 185, 
Enns 141, Ybbs 164, Erlauf 171, Pielach 165, Traisen 160, Wien 173 und im 
September 1899 im Verlauf von zwei Tagen im Gebiete der Salzach 168 mm, 
Traun 209, Enns 196, Ybbs 208, Traisen 166. - Vom 26.-31. Juli (sechs Tage) 
1897 fielen im Gebiete der Donau 12 Mi1liarden cbm, im September 1899 inner
halb sieben Tagen 16 Milliarden chm Regen. Das Wasserquantum des Bodensees 
betriigt 40 Milliarden cbm! 1). 

Die namhaftesten Wasserbautechniker messen daher der Mitwirkung des 
Waldes zur Beseitigung der "Oberschwemmungsgefahr keine oder nur eine sehr 
geringe Bedeutung bei. 

Honsell, Vorstand des Zentralbureaus fiir Meteorologie und Hydrographie im GroB· 
herzogtum Baden, auBert sich in dem Werke "Der Rheinstrom und seine wichtigsten Neben
fliisse. Berlin 1889", S. 107, wie folgt: "Von groBter Bedeutung in der Wald- und Wasser
frage ist der Umstand, daB der Wasserverbrauch und die Wasserzuriickhaltung des Waldes 
in der toten Zeit, also im Winter, wenig oder gar nicht zur Wirkung kommen, am meisten 
dagegen im Sommer, also in der Jahreszeit, in welcher in den nicht von den Firnen des 
Hochgebirges gespeisten Gewassern in der Regel Wasserarmut herrscht, die von der Land
wirtschaft, den Wasserwerken und der Schlffahrt als ein schwerer Nachteil empfunden wird. 
In den Fliissen der Mittelgebirge des Rheingebietes mit ihren vorherrschenden Sommer
regen wird der Riickgang der Wasserlieferung im Sommer auch wesentlich auf den Wasser
verbrauch des Waldes zuriickzufiihren sein; der Winter aber ist hier die Zeit der Hochwasser
gefahr, und gerade in dieser Zeit ist die Wirkung des Waldes auf die Wasserzuriickhaltung 
die geringste. Und da diese Wirkung, wie durch Vsrsuche und Messungen nachgewiesen, 
abnimmt, je starker die Niederschlage auftreten, so kann bei wiederholtem Umschlag der 
Witterung im Winter das Vorhanden!lein ausgedehn1ier Waldungim im Gebirge geradezu 
eine Steigerung der Hochwassergefahr herbeifiihren. 

Schon diese Andeutungen diirften erkennen lassen, daB die wasserwirtschaftliche Be
deutung des Waldes zum wenigsten iiberschatzt worden ist." 

In "Die Hochwasserkatastrophen am Rhein im November und Dezember 1882" (Berlin 
1883) betont Honsell, daB im Einzugsgebiet des ROOins in der neueren Zeit gar keine 
Verwiistungen des W~ldes stattgefunden hatten, welche mit den in den letzten Jahren in 
rascher Aufeinanderfolge eingetretenen Hochwassererscheinungen in Beziehungen gebracht 
werden konnten. "Mehr EinfluB auf die WasserabfluBverhaltnisse mag di~ Ausdehnung 
der intensiven Bodenkultur, mogen die Trockenlegungen von Hochmooren, die Entwasse
rungen und Entsumpfungen im Gebirge und im Hugelland geaU»ert haben, und in dieser 
Beziehung ist allerdings in der neueren Zeit vieles geschehen. Jedoch hat man es auch hier 
wieder mit Veranderungen zutun, welche im Verhiiltnis zu dem ganzen Einzugsgebiet und 
im VerhaItnis zu den Niederschlagsverteilungen als nach Intensitat und Ausdehnung auBerst 
bescheidene zu bezeichnell. sind." . 

Oberbaurat E. Lauda, Vorstand des k. k. osterr. hydrographischen Zentralbureaus 
in Wien, auBerte sich auf dem Verbandstag des deutsch-osterreich-ungarischen Verbandes 
fiir Binnenschiffahrt zu Breslau im September 1901 wie folgt (Auszug) 2): Die Ursachen 
der unheilvollen Wasserkatastrophe yom 8.-23. September 1899 im Donaugebiet werden 
von der breiten ()ffentlichkeit in Waldabstockungen und FluBregulierungen gesucht. Dieser 
Auffassung stehen die Forschungsergebnisse des k. k. hydrographischen Zentralbureaus in 
Wien diametral gegeniiber. Das Interesse der Wasserwirtschaft bedingt unbestreitbar 
eine auBerordentliche Wertschatzung des Waldbestandes, welcher die Bodendecke vor 
Abschwemmung und dadurch die Wasserlaufe und Taler vor Verschotterung bewahrt und 
das Abschmelzen der im Verlaufe der Winterszeit dort abgelagerten Schneemassen durch 
den gegen Sonnenstrahlen, Wind und warmen Regen gewahrten Schutz verzogert. Diese 
Eigenschaften des Waldes vermogen allein schon den steten Ruf nach moglichster Pflege 
der Forstkultur vollauf zu begriinden. Durch das allmahliche Abschmelzen der Schnee
massen gelangen gleichzeitig geringere Wassermengen in den FluBlauf; aus der Zuriick-

1) E. Lauda, a. a. 0., 8. 
2) Verba~dsschriften, N. F. Nr. VII. E. Lauda, Fortschritte auf hydrographiscOOm 

Gebiete in ()sterreich. Berlin (A. Troschel) 1901. - Ferner Beitrage zur Hydrographie 
()sterreichs, IV. Heft, Wien 1900, 155. 

Endres, :FOfstlloJitlk. 2. Aufl. 10 
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haltung der Geschiebe sowie aus der verminderten Sinkstoffiihrung der Fliisse erwachsen 
ganz bedeutende Vorteile. Damit diirften aber auch die fiir die Ausbildung der Hochfluten 
Vorteil bringenden Eigenschaften des Waldes erschOpft sein. Die wohltatige Wirkung 
hinsichtlich des Zuriickhaltungsvermogens der Niederschlage sei 101m1 beschrankt und bloB 
geeignet, auf den relativ giinstigen Verlauf von "Oberflutungen der Quellgebiete, sowie der 
unmittelbar daran sich anschlieBenden oder den Waldbestand umsaumenden Taler und 
der dahin einmiindenden Wild- und Sturzbache sich zu erstrecken. Einen maBgebenden 
EinfluB auf die Ursache, den Umfang und das Wesen verderblicher Hochwasser besitzt 
dieses Riickhaltungsvermogen des Waldes jedoch keinesfalls. Gegeniiber groBen Regen
mengen finde dieses bald ein Ende, ja, indem der Wald die Verdunstung verringert, liefere 
er sogar eine groBere AbfluBmenge. Das Riickhaltungsvermogen des Waldes und die daraus 
sich ergebende Verspiitung der hOchsten Wasserstande konne eine ErhOhung des Wasser
stalldes im HauptfluB zur Folge haben. Der EinfluB des Waldes auf die durch Regenmassen 
hervorgerufenen Katastrophen sei lediglich ein V 0 lks g la u be, dem die interessante Tatsache 
widerspreche, daB nicht selten Liindereien mit der hOchsten Forstkultur relativ am schlimm
sten von diesen Katastrophen heimgesucht werden. So waren 1897 die waldreichen Quellen
gebiete der Elbe, lser, Aupa und NeiBe, sowie das forstlich auBerst kultivierte Einzugs
areal der Wien, Erlauf und Pielach und 1899 die mit iippigem Waldbestand gesegneten 
Gegenden der Traun, Enns, Ybbs usw. die mllistbetroffenen Gebiete. Danach habe auch 
die Behauptung keine Berechtigung, daB in der Abholzung der Forste die Ursache dieser Ka
tastrophen zu erblicken sei. 

Hensel, Vorstand des bayerischen hydrotechnischen Bureaus, kommt beziiglich der 
Hochflutkatastrophe der Isar im September 1899 zu dem SchluB, daB infolge der unge
heueren plotzliclien Regenmengen die Retentionskraft des Waldes und der Streudecke 
versagen muBte 1). 

Auf dem KongreB des Internationalen standigen Verbandes fiir Schiffahrt 
?iU Mailand 1905 gaben die drei Referenten der tl'berzeugung Ausdruck, "daB die groBen 
"Oberschwemmungen ausschlieBlich aus klimatischen Ursachen entstehen, so daB der Ein
fluB der Walder null oder so gering ist, daB man diesen vernachlassigen darf" (nach dem 
Referat von Fankhauser, Wien 1907; Schw. Z. f.F. 1907, 199; ausfiihrlicher von Buf
fault a. a. 0.). 

Die zurUntersuchung derWasserverhaltnisse in PreuBen eingesetzte Ko mmission2) 

sagt in ihrer Denkschrift vom 5. Juni 1896, daB, wail die Ursachen der tl'berschwemmungen 
angeht, die Zuriickhaltung des Tagewassers durch den Wald bei auBerordentlichen Regen. 
giissen bald eine Grenze finde, daB aber die Ersetzung des Gebirgswaldes durch Weide
und Ackerland das rasche ZusammenflieBen der Niederschlage in hohem Grade begiinstige 
und die Abschwemmung des Bodens an stark geneigten Berghangen groBenteils oder voU
stii.ndig herbeifiihre. Die giinstige EinwirkUng der Gebirgswaldungen auf Verzogerung 
der Schneeschmelze werde bei jiihem Eintritte der Friihjahrserwarmung beeintrachtigt, 
trage aber doch wohl wesentlich dazu bei, daB z. B. die schlesischEln Gebirgsfliisse von iiber
maBigen Schmelzwasserfluten im allgemeinen verschont bleiben. 1m Flachlande beschranke 
sich die Wirkung des Waldes dem Anscheine nach auf Herabminderung der Verdunstung 
und Zuriickhaltung der Bodenfeuchtigkeit in der warmen Jahreszeit. 

Unaufgeklii.rt ist auch die Frage, welchen EinfluB der Wald auf die ErhOhung 
des Niedrigwassers hat. Es ist kl~r, daB hier aHe jene Momente mehr oder 
weniger zur Geltung kommen, welche auch auf die Ergiebigkeit der QueHen 
einwirken und auBerdem iiberhaupt den WasserabfluB im .Walde verzogern. 
Eine allzu groBe Bedeutung wird man dem Walde in dieser Richtung nicht 
zumessen konnen schon wegen seines nachgewiesenen eigenen groBen Wasser
verbrauches. In einem trockenen Sommer (1911!) herrscht im Walde derselbe 
Wassermangel wie auf freiem Felde. Gerade in solchen extremen Witterungs
zeiten wiirde aber die Mithilfe des Waldes als Wasserspender am wohltatigsten 
empfunden. 

Der Versuch, die Rohe der Pegelstande in den Fliissen mit der Bewaldung 
in Zusammenhang zu bringen, ist als miBgliickt zu erachten (vgl. S. 112££,). 
Eine Priifung nach dieser Richtung hin miiBte zur Voraussetzung haben, daB 
zuvor die Ursachen fiir. die Anderungen des Querschnittsprofiles und der 
Stromungsgeschwindigkeit von Fall zu Fall ergriindet werden. 

1) Hensel, "Ober Hochwasser, deren Ursache und Verhiitung, Miillchen 1900. 
2) Z. f. F. u. J. 1898, 657. 
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In tze 1) beantwortet die Frage, ob das Niedrigwasser durch Waldungen vergrOLlert 
werden onn, in bejahendem Sinne. "Man hat vor noch gar nicht langer Zeit das bezweifelt. 
Erst neuere genauere Untersuchungen iiber die AbfluBmengen des Wassers aus bewaldeten 
Gebieten haben deutlich gezeigt, daB ein auBerordentlicher EinfluB des Waldes auf die Ab· 
fluBmengen vorhanden ist." In Gebirgsgegenden des Rheinlandes ergaben sich folgende 
Zahlen: "Ein Gebiet, welches mit vorziiglich gepflegtem Hochwald ver~ehen war mit 50% 
Bewaldung, hat zwei· bis dreimal so viel Niedrigwasser ergeben als ein anderes, das nur un· 
gefiihr mit 4fJ% bewaldet war und einen schlecht gepflegten Wald zeigte. Wahrend das 

.Niedrigwasser durch vorziiglich gepflegten Hochwald Wochen und Monate hindurch ver· 
starkt war, wurde die sekundlich ablaufende Hochwassermenge auf die Halfte und mehr 
vermindert. Wir diirfen also behaupten, daB eine gut gepflegte Bewaldung im Quellgebiete 
wohl imstande ist, Schadigungen durch Hochwasser und Mangel an Niedrigwasser vorzu· 
beugen." 

Ferner betrachtet es In tz e 2) fiir nachgewiesen, "daB ein vorziiglich gepflegter Wald 
im Gebirge eine Vermehrung des Niedrigwassers und eine Verminderung des Hochwassers 
bis zu einer gewissen Grenze zu bewirken vermag, wahrend andererseits eine Entwaldung 
eine wesentliche Verminderung des Niedrigwassers und eine schadliche VergroBerung der 
Hochwasseranschwellung im Gefolge hat." 

IX. Die mechanische Wirknng. des Waldes. 
Die mechanische Wirkung des Waldes auBert sich in der Verankerung der 

oberen Bodenschichten durch die Baumwurzeln, in dem Schutz des Bodens 
durch die Streudecke und in dem Widerstand der Baumstamme gegen die 
Fortbewegung von losen Steinen, Felsen und Schneemassen und endlich in der 
Abschwachung der Fallgeschwindigkeit des Regens. 1m speziellen beruht diese 
Wohlfahrtswirkung des Waldes auf folgenden tatsachlichen Erscheinungen: 

a) Der Wald bewirkt eine mechanische Befestigung des Verwitte
rungsbodens und verhindert somit das Abrutschen und das Abschwemmen 
der Bodenkrume. Diese Wirkung des Waldes ist von so eminenter Bedeutung, 
daB durch sie allein jeder Wald an steilen Hangen und im Gebirge als Schutz· 
wald zu betrachten ist. Denn nicht bloB, daB hierdurch der Gebirgsboden in 
einem kulturfahigen Zustand verbleibt, noch viel wichtiger ist der Umstand, 
daB die "Oberschiittung der Taler und Wasserlaufe mit Schutt, Geroll und 
Schlamm, die Bildung von Wildbachen, der Murgang, die Entstehung von 
GerOllhalden usw. verhindert wird. Infolgedessen bleiben die FluBbette von 
Geschieben und Versandungen frei, die so oft den AnlaB zu 'Oberschwemmungen 
geb~n. Einen bedeutenden EinfluB auf die Zuriickhaltung des Badens iibt auch 
die Streudecke aus. 

Wild b ii c he entstehen bei starken Niederschlagen in den Rinnen, Runsen und Schluchten 
an nicht bewaldeten Stellen der Bergabhange. Sie fiihren groBe Massen von Schutt, Schlamm, 
l08en Steinen und Felsen talabwarts und iiberschiitten das tiefer liegende Land mit diesem 
Material (Muren). Werden sie nicht verbaut, dann nehmen sie immer groBere Dimensionen 
an. Die Verbauung hat die Aufgabe, die beweglichen Teile des Bachbettes festzumachen 
und die Unterspiilungen und Gerollfiihrung zu hemmen. 

In den bayerischen und tiroler Alpen nennt man das Abrutschen des Bodens Ab· 
blaicken 3). Abblaickungen kommen allerdings oft auch in Bestanden vor, namentlich 
in den flachwurzelnden iilteren Fichtenbestanden, die auf einer seichten Bodenkrume 
mit wasserundurchlassigem Untergrund durch ihr groBes Gewicht gerade den AnlaB zum 
Abrutschen geben und samt dem Boden in die Tiefe abstiirzen. 

b) Die Waldbestockung bindet den Flugsand und die Diinen. 
c) Der Wald bildet einen Schutzwall gegen Fels- und Steinschlage im 

Gebirge. 

1) Verh. d. preuB. Herrenhauses 1899, a. a. O. 198. 
2) tJber die Wasserverhaltnisse im Gebirge UBW., Vortrag. Zeitschr. fiir Architektur 

u. Ingenieurwesen 1899, 1. Heft, 4, 12. 
3) Vgl. Schmeller. Bayerisches Worterbuch. 2. Aufl. 323. 

10* 
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d) 1m Hochgebirge bildet der geschlossene Wald einen Schutzwall gegen 
die En tstehung der La winen innerhalb seines Bereiches. Entstehen die 
Lawinen oberhalb der Waldvegetationsgrenze, was der haufigere Fall ist, dann 
ist allerdings die Widerstandskraft der Holzbestockung nicht groB genug, urn 
ihre Fortbewegullg zu verhindern und den sie begleitenden Luftdruck abzu
schwachen. Sind die Lawinen klein und der Abhang nicht sehr steil, so brechen 
sie anfangs nur Keile in die Waldungen, die aber bei jedem neuen Sturz tiefer 
einschneiden und sich endlich durch den ganzen Wald durchziehen. GroBe 
Lawinen an steilen Hangen breclien gleich beim ersten Sturz durch die wurzel
und stammfestest.en Waldungen ganzer Bergseiten bis in die Talsohle kahle 
Streifen. Der den sog. Staublawinen (Gegensatz: Grundlawinen) vorauseilenden 
orkanartigen Luftstromung fallen ganze Waldungen zum Opfer, oft selbst 
auf groBe Entfernungen auf gegenuberliegenden Bergwanden 1). 

Urn die Bewegung der Lawinen einzudammen, werden in neuerer Zeit kiinst
liche Lawinenverbauungen mit Mauer-, Eisen- und Holzwerk vorgenommen. 
Liegt die Verbauung unter der Waldvegetationsgrenze, dann folgt ihr auch 
die Aufforstung. 

In der Schweiz brachen 1887 -88803 Lawinen oberhalb und 210 unter der Waldgrenze 
los; es wurden 1325 ha Wald mit 82 090 fm Holz vernichtet. Von den Lawinenziigen haben 
6525 ober und 2843 unter der Waldgrenze ihren Ursprung. 

In Tirol wurden in der gleichen Zeit 2020 ha Wald mit 302343 fm durch Lawinen zer
srort. 

Die vielfach verbreitete und auch. in der Gesetzgebung unterstellte An
nahme, daB der Wald gegen die Unterwaschung der FluBufer und gegen Ufer
einbruche schutze, hat sich nicht als stichhaltig erwiesen. 

In der Begriindung zum preuBischen Ges. V. 3. Juli 1900 betr. MaBnahmen zur Ver
l),iitting von Hochwassergefahren in der Provinz Schlesien wird ausgefiihrt, daB zu den die 
"Obllrschwemmungsgefahr erhohenden Umstanden der starke Baum- und Strauchwuchs 
im tJberschwemmungsgebiete, namentlich auf dem Vorlande von Deichen und an den Ufern, 
sowie vorkommende Inseln zu rechnen seien. Die unmittelbar am Rande der Fliisse 
stehenden Baume und Straucher schadendurch Eihengung des FluBprofils, durch 
Verhinderung des freien Wasserabflusses, Festhalten schwimmender Gegenstande und 
Aufstauung, und dann durch ihre Einwirkung auf das Ufer, da die von der Stromung ge
lockerten und entwurzelten Baume Uferabbriiche und Auswaschungen verursachen. Bisher 
sei die Pflanzung in der irrigen Annahme erfolgt, daB die Baume und Straucher durch ihre 
Bewurzelung zum Schutze der Ufer beitragen. Die losgerissenen Baumc richten an den 
Ufern groBen Schaden an, legen sich vor die Briicken, stauen dort durch Festhaltung anderer 
schwimmender Gegenstande (Bretter, Zweige, Gras usw.) das Wasser, welches nun· mit 
verstarktem Gefalle durch die freigebliebenen DurchfluBoffnungen stiirzt oder seinen Weg 
seitlich der Briicke sucht oder auch durch den Druck die Briicke ZUlli Einstiirzen bringt. 

Erfahrungen dieser Art wurden auch in den 0 ber bayerisehen FluBgebieten gemacht. 

X. Die hygienische und ethische Bedeutung des Waldes. 
Schon die Naturforscher Davy, Seguin, Saussure und Humboldt 

haben nachgewiesen, daB der Sauerstoffgehalt der Waldluft nur unbe
deutend groBer ist als der der Freilandluft 2). Nach den Untersuchungen Eber
mayers 3) ergibt sich uberhaupt kein wesentlicher Unterschied in der chemischen 
Zusammensetzung der Waldluft und Freilandluft, namentlich ist der Sauer
stoffgehalt im Walde nicht groBer. Der belebende EinfluB der Waldluft mull 
daher in deren Reinheit gegenuber der Luft in bewohnten Orten, namentlich 

1) Coaz, Die Lawinen der Schweizeralpen. Bern 1881; D ersel be, Statistik und Verbau 
der Lawinen in den Schweizeralpen. Bern 1910 (mit Lawinenkarte und einem Verzeichnis 
der wichtigsten Literatur tiber Lawinen, dieses auch in Schw. Z. f. F. 1910, 275). 

2) von Loffelholz - Colberg, Bedeutung u. Wichtigkeit des Waldes, 126. 
3) Ebermayer, Die Beschaffenheit der Waldluft. Stuttgart 1885. 
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in gro13eren Stadten, gesucht werden, ferner in der groBeren relativen Feuchtig
keit, im Sommer in der KUhle, dann in dem Gehalt an atherischen Olen und 
vielleicht auch in dem Reichtum an Ozon. Schadliche Gase, Rauch, Staub, 
Bakterienkeime, wie sie in der Stadtluft in gr6Bten Mengen vorkommen, sind 
dem gleich einem Filter wirkenden Walde fremd. 

Der Wald bietet ferner Schutz gegen rauhe Winde 'in seinem Innern und 
in seiner unmittelbarsten Umgebung (Sanatorien I). Auf groBere Entfernungen 
yom Walde kommt die abschwachende Wirkung gegen Winde allerdings nicht 
mehr zur Geltung. 

P. 'Miquel 1) untersuchte 10 Jahre lang, von 1882-91, im Parke von Montsouris und 
im Zentrum von Paris (PlAce St. Gervais) die Luft auf den Gehalt von Bakterien. Danach 
enthielt der Kubikmeter Luft im Park von Montsouris 300 Bakterien und 205 Schimmel
pilze, im Zentrum von Paris 5445 Bakterien und 1680 Schimmelpilze. Der Gehalt an Bak
terien war iiberall im Sommer am groBten, im Winter am kleinsten; der Gehalt an Schimmel
pilzen war im Parke im Herbste, in Paris im Sommer am groBten. 

Serafini und Arata 2) fanden in dem Waldchen Medici Bei Rom, 45 m nordlich von 
der Stadtmauer, daB die Zahl der Mikroorganismen pro Kubikmeter Luft betrug: am Ein
gange des Waldes 220 000, im Innern 13600. Das Verhiiltnis ist also 16 : 1. 

1m Waldboden sollen die pathogenen Bakterien ungiinstige Lebens
bedingungen finden und daher, gar nicht oder nur in sehr geringen' Mengen 
vertreten sein. 1st der Waldboden in dieser Richtung immun, dann muB die 
durch den Wald streichende Luft und das aus dem Walde kommende Quell
wasser ebenfalls frei sein von infektiOsen Bestandteilen 3). 

Nach Pettenkofer 4) sollen nach den Beobachtungen in Indien die Walder 
(Jin Schutzmittel gegen die Entstehung und Verbreitung der Cholera bilden. 
Dieser EinfluB der Walder erinnere an das Verhalten der Moore in Bayern 
wahrend der Choleraepidemie des Jahres 1854, wahrend welcher die Ortschaften 
des Donaumooses von dieser Epidemie verschont blieben. Die giinstige Wirkung, 
welche dem Walde gegeniiber anderen epidemischen Krankheiten zugeschrieben 
wurde, wird dur(Jh die neueste wissenschaftliche Forschung verneint. So ist 
bewiesen, daB die Malaria und das Gelbfieber durch die Moskitos verbreitet 
werden, die gerade im Wald eine Brutstatte finden. Schon im Jahre 1881 kam 
die yom italienischen Ackerbauministerium eingesetzte Kommission 
zu dem Ergebnis, daB im Agro romano dem Walde ein giinstiger EinfluB auf 
die Entstehung und Verbreitung der Malaria nicht beigemessen werden konne 5). 

Nach Robert Koch wird die Schlafkrankheit in Afrika ahnlich wie Malaria 
durch den Stich einer Fliege (Glossina palpalis) hervorgerufen; zu deren Aus
rottung empfiehlt er die Vernichtung der Waldungen und der Krokodile, 
da die Glossinen von dem Blut derselben leben 6). Tatsachlich sind am Viktoriasee 
in Deutsch-Ostafrika durch Vernichtung des Niederholzes die Glossinenherde 
beseitigt worden, 

Bekannt ist ferner, daB in den tropischen Gebieten die Ansiedler wie die 
Reisenden dichte Walder wegen der Sumpfluft, der Insekten und der damit 
in Zusammenhang stehenden Krankheiten meiden. 

Verzeichnet sei endlich, daB auf dem internationalen KongreB fUr Hydro-
logie, Klimatologie und Geologie zu Madrid im Jahre 1913 das Mitglied Munoz 

1) WoIIny, Forschungen auf dem Gebiete der Agrikulturphysik, 16. Bd. 397. 
2) Z. f.d. g. F. 1891, 328. 
3) Ebermayer, A. F. u. J. Z. 1888, Augustheft. - Derselbe, Hygienische Bedeutung 

des Waldes. Vortrag auf dem internat. land- u. forstw. KongreB zu Wien 1890. Wien 1890. 
4) Pettenkofer, Verbreitungsart der Cholera in Indien. Braunschweig 1871; ferner 

"Ausland" 1872, Nr. 33. 
Ii) Perona, A. F. u. J. Z. 1885, 48f£. 
6) Deutsche medizinische Wochenschrift 1907. 



150 Die Wohlfahrtswirkungen des. Waldes. 

del Castillo die radioaktiven Ausstromungen der Walder der besonderen 
Beobachtung empfahI 1). 

Die ethische Bedeutung des so viel besungenen Waldes, seine belebende 
Einwirkung auf das Seelen- und Gemiitsleben des Menschen, seine asthetische 
Wirkung auf Natur- und Kunstsinn wird in tausend Farben von allen VOlkern 
geschildert und gefeiert. Dieser unmeBbare Nutzen des Waldes ist aber um so 
hoher anzuschlagen, je nervoser und materieller das Leben des einzelnen und 
der Volker im harten Kampfe ums wirtschaftliche Dasein sich gestaltet. 

Die Pflege der Waldschonheit (Forstasthetik) hat in neuerer Zeit 
viele warmherzige Forderer gefunden. Die Fiihrung iibernahm H. von Salisch 
mit seinem Buche "Forstasthetik" (1. Aufl. 1885, 3. Aufl. 1911, Berlin bei 
Springer). Wenn man die bei solchen literarischen Bewegungen iiblichen nber
treibungen und Phantastereien ausschaltet, kann man als berechtigten Kern 
anerkennen, daB schone Waldgruppen und seltene Baumnaturdenkmaler nicht 
ohne Zwang und Not zerstort werden sollen. nber der gesamten Waldwirt
schaft muB aber das Gesetz der Wirtschaftlichkeit stehen. Dieses ist dem Wesen 
der Forstasthetik nicht entgegen, weil jeder Wald als "summum munus homini 
datum" (Plinius) an sich schon ist. 

1) Nach einem Bericht der "Frankfurter Ztg. ". 



Sechstes Ka pi tel. 

Forstpolizeigesetzgebung. 

I. Deutsche Staatell. 

1. Geschichtliclle Entwicklung im allgemeinen (Landschaften, 
Forstordnungen). 

Seit der Entstehung des Deutschen Reiches durch den Vertrag von Verdun 
yom Jahre 843 gehOrte die Regelung der Forstpolizei-, Forststraf- und Jagd
gesetzgebung immer zur Zustandigkeit der Territorialstaaten bzw. Landes
herm. Eine Reichsforstgesetzgebung °hat es niemals gegeben. 

Mit der Ausbildung der Landeshoheit in den Territorien seit der Mitte des 
13. Jahrhunderts erlangten die deutschen Fiirsten das Recht auf die hohe 
Geriehtsbarkeit, die Polizeigewalt und die Landesverwaltung. Dazu kamen 
die Regalien (Monopole), d. h. Nutzungs- und Okkupationsrechte an Saehen, 
welche nicht landesherrliches Eigentum waren (Markt-, Zoll-, Miinz-, StraBen-, 
Stromregal) 1). 

Damit die landesherrliche Stellung der Fiirsten in der entstehenden staat
lichen Einheit voll zur Geltung kommen konnte, muBte die unter dem Schutze 
des Reiches herausgewachsene Autonomie der kirchlichen und geistlichen 
Anstalten, der Markgenossenschaften und der Vasallen eingeschrankt werden. 
Dieses Ziel erreichten die Landesherren dadurch, daB sie die Kloster und Stifte 
unter ihren personlichen Schutz stellten (Vogtei), in den Mar}{genossenschaften 
das Obermarkeramt sich aneigneten und an 0 Stelle der mit Amtern be1ehnten 
Vasallen besondere Beamte (Ministerialen) setzten 2). 

Eine absolute Herrsehergewalt konnte aber der Landesherr noch nicht 
ausiiben, weil er in vielen Beziehungen an die Mitwirkung der Landstande 
(Landtage, Landschaften) gebunden war. Der auBere AnlaB zur Ent
stehung der Landstandschaft waren Geldverlegenheiten der Landesherren, die 
innere Ursache lag im Zug der Zeit, welcher auf korporative Gestaltungen 
hinging und in diesen den° Schutz der personlichen Selbstandigkeit und der 
standischen verbrieften Rechte suchte 3). Die Landschaft bildeten in der Regel 
die drei privilegierten Stande der Pralaten (Abte, Prioren), der Ritterschaft 
und der Stadte 4). Die Vereinigung ging meistens von den Rittern oder Stadten 

1) Durch die Reichsgesetze Friedrich II. aus den Jahren 1220 und 1232 wurden die bis 
dahin nur einzelnen GroBen zugute gekommenen Privilegien kodifiziert und auf aIle Landes
herren iibertragen. Dadurch wurden die Territorien dem Einflusse der Reichsgewalt ent
hoben, namentlich auch in Sachen der k. Bannleihe und der Regalien (Lamprecht, 
Deutsche Geschi9hte. IV, 327). 

2) Vgl. Schroder, Rechtsgeschichte. 1. Aufl., 578ff. 
3) Seydel, Bayer. Staatsrecht. 2. Aufl., I, 10. 
4) Nur in Tirol auch die Bauern. - Erdmannsdorffer, Deutsche Gescbichte usw. 

1892, I, 410. 



152 Forstpolizeigesetzgebung. 

aus, die Pralaten traten erst spater hiJazu. Die Bischofe, welche nicht selbst 
volle Landeshoheit errangen, hielten siel). meist von den Landtagen der Fiirsten 
fern. Das vornehmste Recht der Landstande war das der Steuerbewilligung 
und der Beschwerdefiihrung. Dagegen war ihnen die Mitwirkung an der Gesetz
gebung nicht immer direkt eingeraumt. Indem sie aber die Bewilligung von 
Steuern vielfach von der Einraumung gewisser Rechte und Zugestandnisse 
seitens der Landesherren abhangig machten, namentlich auf dem Gebiet des 
Forst- und Jagdwesens, konnten sie tatsachlich auf die Gesetzgebung und 
Rechtspflege einen maBgebenden EinfluB ausiiben. 

Die Stande erhoben und verwalteten die von ihnen bewilligten Steuern 
durch ihre eigenen Organe seIber. Daher bestanden in allen Staaten mit stan
discher Verfassung zwei getrennte Finanzverwaltungen nebeneinander: die 
Kasse der Stande und die Kammerkasse des Landesherm. Dadurch entstanden 
a11ch die Begriffe Fiskus und Arar, die dem romischen Rechte entnommen 
sind. 1m romischen Reiche standen urspriinglich das Vermogen des Volkes 
(aerarium) und des Kaisers (fiscus) unabhangig nebeneinander. Da nun auch 
in den deutschen Territorien die den Landstanden zustehende Landeskasse 
von der landesherrlichen getrennt war, nannte man nach der Rezeption des 
rBmischen Rechtes die Standekasse Aerarium, das Kammergut des Landes
herm sowie den vermogensrechtlichen Bestandteil der Landeshoheit Fiskus. 
Mit der Aufhebung der landstandischen Verfassungen wurde auch die Unter
scheidung zwischen Kammergut und Landeskasse beseitigt, so daB nunmehr 
Arar gleichbedeutend mit Fiskus gebraucht wird 1), 

Das MaB und die Dauer der Macht der Landstande war in den einzelnen 
Territorien. verschieden. In dem fortwahrenden Kampf zwischen ihnen und 
den Landesherm, besonders seitdem 30jahrigen Krieg, blieben letztere schlieB
lich Sieger und damit brach in der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts der 
landesherrliche Absolutismus herein. Die Bevolkerung setzte dem Untergang 
der landstandischen Macht keinen Widerstand entgegen, da die Stande nur 
ihre eigenen Interessen, aber nicht die des gesamten Volkes und am wenigsten 
die der Bauern vertraten. Sie bildeten eine Kaste, die keinen einheitlichen 
Staatsgedanken und kein Staatsbiirgertum aufkommen lieBen. Auch in der 
Reichsgesetzgebung fanden die gegen die Stande gerichteten Bestrebungen 
eine wirksame Unterstiitzung. 

a) In Bayern vereinigten sich die Stande (Prii.1aten, Ritter, Stadte) in Niederbayern 
und Oberbayern im 14. Jahrh., 1506 erfolgte der ZusammenschluB zu einer Landschaft. 
Sie erreichte ihre hOchste Macht im Anfang des 16. Jahrh., wurde vor dem Ausbruch des 
30jahrigen Krieges 1612 zum vorletzten Male und 1669 zum letzten Male einberufen. 
Von da fungierte an seiner Stelle ein machtloser AusschuB. Das zwis.chen den Standen und 
dem Landesherrn vereinbarte Recht war in .den Frei- oder Freiheitsbriefen enthalten. 

Die Stande hatten die Gerichtsbarkeit iiber ihre Untertanen innerhalb der geschlos
senen Hofmark. 1m Jahre 1557 wurde die Gerichtsbarkeit dem Adel und der Ritterschaft 
auch auf seinen einschichtigen Giitern, d. h. solchen, welche nicht in der eigenen geschlos
senen Hofmark, sondern im landesherrlichen ("landgerichtischen") Gebiet zerstreut lagen, 
zuerkannt. Dieses Privilegium des Adels hieB Hofmarksfreiheit oder Edelmannsfreiheit 
("gefreiter Adel"). Nur wer 1557 bereits dem Ritterstande angehOrte, hatte Anspruch 
auf dieselbe. Die Giiter des ·gefreiten Adels wurden in die 1557 errichtete "Landtafel" 
eingetragen (Landsassengiiter). 

Die landsassigen Giiter mit hOherer Gerichtsbarkeit und Polizeigewalt nannte man 
Herrschaften, jene mit der niederen Patrimonialgerichtsbarkeit Hofmarken, jene 
mit Gerichtsbarkeit innerhalb der Dachtraufe gefreite Sitze (Edelsitze). 

In den Landesfreiheitserklarungen von 1508, 1553 und 1616 ist ausdriicklich hervor. 
gehoben, daB das Hofmarksgericht sich auch auf die zur Hofmark gehorenden "Holzer 
und Holzgriinde" erstrecke. StieBen dieselben nicht unmittelbar an die sonstigen Hof
marksgriinde, so sollten sie der bisherigen Gerichtsbarkeit verbleiben. Begingen Hofmarks-

1) P. v. R.oth, Bayer. Zivilrecht. 2. Aufl., 1881, I, 236ff. 
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untertanen gelegentlich der Ausiibung der ihnen in den benachbarten landesherrlichen 
Bannforsten zugestandenen Nutzungen strafbare Handlungen, dann wurden sie von den 
landasherrlichen Gerichten bestraft. Der Hofmarksherr hatte iiber aIle Waldfrevel, soweit 
sie etwa nicht zu den Malefizhandeln zu zii.hlen waren, sowie iiber alIe anderen nieder· 
gerichtlichen Verbrechen und Holzstreitigkeiten Recht zu sprechen 1). 

Am Ende des 18. Jalrrhunderts standen von den Biirgern und Bauern 440/ 0 unter kur
fiirstlicher und 56% unter smndischer Gerichtsbarkeit. 

Zu den Privilegien des landsassigen Adels zii.hlte in Bayern auch das Recht auf die 
Niederjagd. Die Hochjagd war landesherrliches Regal und stand nur jenen Adeligen 
auf ihrem Gebiete zu, welche von alters her hierzu ein verbrieftes Recht hatten Z). 

Durch die Sakularisation der Kloster, Abteien und Stifter im Jahre 1802 kam in, der 
Landschaft, bzw. in dem AusschuB, der Stand der PraIaten in ·WegfalI. Nach Errichtung 
des Konigsthrones (1. Januar 1806) entledigte man sich der landsmndischen Verfassung 
ganz, formelI durch Verordnung vom 18. Mai 1808, nachdem durch Verordnung vom 8. Juni 
1807 die landsmndischen Kassen und durch Gesetz vom 20. April 1808 die Edelmanns
freiheit und SiegelmaBigkeit aufgehoben worden waren 3). 

Am 25. Mai 1808 wurde die neue "Konstitution" erlassen. Danach sind die bason
deren Verfassungen, Privilegien, Erbamter, Landstande der Provinzen, ebenso die Leib
eigenschaft fiir aufgehoben erklart .. Der Adel behielt, wie jejler Grundeigentiimer, seine 
gutsherrlichen Rechte, trug die Staatslasten gle!!lh anderen Biirgern (schon 8. Juni 1807 
verfilgt) und hat kein ausschlieBliches Recht auf Amter, Wiirden und Pfriinden des Staates. 
Eine "Nationalreprasentation" solIte das ganze Konigreich vertreten, kam jedoch niemals 
zustande I). 

Unter Gutsherrlichkeit verstand man von da ab einen Inbegriff von obrigkeit
lichen und Eigentumsrechten, welche auf den ehemaligen Landsassengiitern und den vor
mals adeligen Sitzen hergebracht waren und als solche auf jeden rechtmaBigen Gutseigen
tiimer iibertragbar waren 5). Zu den volIen gutsherrlichenEigentumsrechten gehorte 
auch das Recht der Fischerei, Jagd, Forstbenutzung und des Bergbaus. 

Unter dem 26. Ma~ 1818 wurde die Verfassungsurkunde als geltendes Staatsgrund
gesetz erlassen, durch welches aber die gutsherrlichen Rechte noch nicht beseitigt wurden. 
Dies geschah erst durch die Gesetze vom 4. Juni 1848. Durch Gesetz vom gleichen Tage 
wuiUe auch mit Wirknng vom 1. Februar 1849 ab das Jagdrecht auf fremdem Grund und 
Boden aufgehoben. 

Die bayerische Landschaft hatte das Recht der Beschwerdefiihrung und der Mitwirkung 
bei der Gesetzgebung. Von beiden Rechten machte sie in den Zeiten ihrer volIen Macht 
ausgiebigen Gebrauch. Unter den beim Zusammentritt des Landtages geltend gemachten 
Beschwerden (gravamina), die durch drei Deputierte jedes Standes unter Zuziehung des 
Kanzlers abgefaBt und dem Landesherrn iibergeben wurden, nehmen die Jagd- und 
Forstangelegenheiten einen breiten Raum ein. . 

Zur Zeit des Erlasses der ersten bayerischen alIgemeinen Forstcrdnung von 1568 war 
die Macht der Landstande bereits im Erblassen. ZweifelIos aber wirkten die Landtags
verhandlungen der riickliegenden Zeit auf den Inhalt derselben noch ein. Auch formell 
war die Zustimmung des Landtages zur Giiltigkeit der Forstcrdnung - wie alIer Gesetze 
iiberhaupt - notwendig. Bei der Neuredigierung der Forstcrdnung von 1616 wirkten 
die Verordneten der Landschaft mehrfach mit. Nur im 17. und 18. Jahrhundert wurde 
das Mitwirkungsrecht der Stande bei der Gesetzgebung vieHach miBachtet 6). 

b) In der Mark Brandenburg begriindete ein Privileg von 1280 das Recht der Stande 
namentlich hinsichtlich der Steuerbf;lwillignng. Vom 14. bis zum 16. Jahrhundert hatten 
die Stande groBe Macht, wenn auch im harten Kampf mit den Fiirsten, namentlich mit 
Friedrich I. (1415-1440). Der groBe Kurfiirst (1640-1688) ermahnt in eigenhandigen Auf
zeichnungen seinen Nachfolger zur Sparsarokeit: "Denn je mehr Landtage Ihr haltet, 
destc mehr Autcritat Euch benommen wird, weil dill Smnde alIzeit was suchen, so der 
Herrschaft an ihrer Hoheit nachteilig ist." Er berief sie 1653 zum letztenmal. 

c) In Sachsen wurde der erste Landtag 1438 einberufen. In der Gesetzgebung hatte 
er nur beratende Stinlme. Noch 1728 erschien eine besondere Landtagsordnung. Die 
Macht des Landtags sank hier weniger herab als in anderen Staaten. Auf einem 1547 gehal
tenen Landtage wurden Landesgebrechen in bezug auf Wildschaden, Jagdgerechtigkeit, 
Holzpreise und HolzmaBe vorgebracht und vom Kurfiirsten die Erlassung einer Ordnung 
zugesagt. 

1) Die Verhandlungen der Landtage sind gesammelt in Krenner, Bayerische Land
tagshandlungen. Miinchen 1803ff. Dieselben bilden die wichtigste forst- und jagdgeschicht
liche QuelIe fiir das 15. und 16. Jalrrhundert. 

Z) Ausfiihrliches hieriiber in meinem Artikel "Geschichte des Jagdrechts in Bayern", 
Forstw. Centralbl. 1901, 170ff. - 3) Seydel I, '12f. - ') Derselbe I, 97ff. - 5) von Moy, 
Lehrb. d. bayer. Staatsrechts. 1840, I, 297. - 6) Seydel I, 15. 
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d) In Wiirtternberg begann die Entwicklung der standischen Rechte glcich.zeitig mit 
del' Ausbildung der Landesherrlichkeit, indell.1: die Grafen sich bei allen wichtigereu 
Rechtsakten der Zustimmung der Stadteu'\ld Amter sowie der sog. Zugewandten, d. h. 
der Kloster und des Adels, versicherten. Die Entwicklung der standischen Verfassung 
fand im Tiibingel' Vertrag vom 8. Juli 1514 ihren AbschluB. Dieser Vertrag, welcher fiir 
drei ,Tahrhunderte als die Magna Charta der wiirttembergischen Freiheiten galt, wurdc 
zwischen dem Herzog und dt;!l Pralaten der Mannskloster sowie der Landschaft, d. h. den 
Delegierten der Stadte und Amter geschlossen. Der Adel war als Stand nicht dabei ver
tl'eten, weil er reichSl1nmittelbar war. Diese Verfassung "mit demokratischem Zug" blieb 
im allgemeinen bis 1806 in Geltung. 

e) In Hessen vereinigten sich die Grundherren des Landes 1373 zur Aufbringung von 
Geldmitteln fiir gemeinsame Zwecke. Uralt waren "die gemeinen Landtage", die bis 1628 
ungetrennt waren. Von da ab tagten die kasselschen und darmstadtischen Landtage getrennt. 
Die "Landschaft" hatte das Recht der Steuerbewilligung (Verwaltung ihrer zwei "Truhen" 
zu GieBen und Darmstadt = Kassen), dagegen nicht das Mitwirkungsrecht bei der Gesetz
gebung. Mit del' Zeit wurde der EinfluB geringer; spater wieder groBer(l8. J'ahrhundert). 

Zum Inhalt der Hoheitsrechte der Landesherren gehorte auch die Forst
und J agdhohei t. Beide Gewalten libte der Landesfiirst "in Kraft landcs
fiirstlicher Obrigkeit", wie sich die wlirttembergische Forstordnung (von 1567) 
ausdrlickt. Wenn dieselben damit auch ausreichend begriindet waren, so liegt 
doeh der Gedanke nahe, daB wenigstens die Jagdhoheit als Fortsetzung des 
alten koniglichen Wildbannrechtes bei der Ausscheidung der Territorien be. 
trachtet wurde. Die Jagdhoheit zog aber die Forsthoheit unmittelbar nach sich. 

Die Forsthoheit (forstliche Obrigkeit, forstliche Herrlichkeit) war das Recht 
des Landesherrn, die polizeiliche Oberaufsicht liber samtliche Waldungen zu 
liben und deren Bewirtschaftung und Nutzung zu regeln. 

Der Ausdruck Forsthoheit wurde spater vielfach durch Forstregal ersetzt. 
Der Begriff der Regalien war stets ein vielumstrittener. 1m engercn Sinne 

verstand man darunter gewohnlich fiskalisehe Nutzungs- odeI' Okkupations
rechte an Sachen, welche nicht fiskalisches Eigentum waren (Heusler). 

Auf 'Grund des romischen Reehtes und in Ankniipfung an ein den deutschen Konigen 
zugesprochenes Eigentumsrecht an samtlichem Grund und Boden sprachen die Juristen 
aber auch von einem Bodenregal, kraft dessen der Landesherr de jure als Eigentiimer 
seiner ganzen Landesflache betrachtet wurde. Tatsachlich blieb diese juristische Konstruk
tion nur auf dem Papiere stehen. Nur in einem Punkte diente sie den Landesherren als 
schiitzender Mantel fiir ihre Anspriiche an der Mitnutzung des Privateigentums, namlich 
hinsichtlich der Jagdausiibung auf fremdem Grund une!. Boden unter der Firma des Jagd
regals (Jagdhoheit). Hier deckten sich auch die Begriffe des Regales in allen Auffassungen, 
und zwar nach der Seite des fiskalischen Nutzungsrechtes wie nach der Usurpationstheorie 
des allgemeinen Bodenregals. In Bayern wurde del' Ausdruck Jagdregal erstmals in einer 
Verordnung von 1673 gebraucht. 

Der Begriff des Forstregales stand jedoeh auf schwanken FliBen 1). Die 
Merkmale del' Rcgalitatstheorien deektBn sich mit demselben nur unvollkommen 
und konnten nur in einzelnen Punkten praktisehe Gestaltung annehmen, weil 
die Eigentums- und Nutzungsrechte an Privatwaldungen stets als solehe an· 
erkannt wurden. Die meisten Schriftsteller des 17. und 18. Jahrhunderts 
begnligten sich auch damit, zur Deckung des Forstregales das niemals bestrittene 
Hecht del' Landesherren, ihre Domanenforste naeh Belieben verwalten zu lassen, 
in den Vordergrund zu stellen und die Polizeiaufsicht liber aIle andern Walder 
mit den Rlieksichten auf die wirtschaftliche Wohlfahrt des Landes zu begrlinden. 
Mit letzterem Argument kam man wenigstens indirekt dem finanziellen Charakter 
der Regalien nahe. Die Korporations- und Privatwaldungen brachten dem 
Landesherrn Einkiinfte nur durch die hohe Gerichtsbarkeit, die Jagdgereehtig
keit und dureh die Anweisgebiihren, welehe einen Teil del' Besoldung del' landes
herrlichen Forstbeamten ausmachten. Aber auch diese Einklinfte Hossen den 

1) Vgl. Moser, Forstokonomie. 1757, "1, 22. - Burgsdorf, Forsthandbuch. 1801, 
II, 109. 
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Landesherren nicht in allen Landem gleichmaBig zu, weil dieselben auch den 
Landsassen bzw. deren Beamten eingeraumt sein konnten. Mit Riicksicht 
auf die den Landsassen zustehende niedere Gerichtsbarkeit und das denselben 
zugehorende besondere Aufsichtsrecht iiber die Waldungen ihrer Grundhorigen 
spraeh man dann auch von einem niederen Forstregale, Forstgereehtigkeit. 
Indirekt erwuchs den Landesherren in einzelnen Staaten aus dem Forstregal 
auch dadurch Nutzen, daB sie die Taxen fiir die Holzpreise feststellten und 
dabei niemals die Riieksiehten auf die Absatzverhaltnisse des Holzes in ihren 
eigenen Waldungen vergaBen. 

Nach Kreittmayr (Anmerkungen liber den Codicem Maximilianeum bavaricum 
civilem II. Teil, 8 Kap. § XV, Nr. 14) begreift "Forstrecht im gar weitschichtigen Ver· 
stand aIle Gerechtigkeiten, welche den Wald betreffen, es sei gleich das Eigentum und 
die Nutzungen desselben oder die Jurisdiktion, Jagdbarkeit oder andere immer erdenk
liche Gerechtsame, im engeren und eigentlichen Verstand aber nur jene Gerechtigkeit, 
kraft welcher uns die Aufsicht iiber eine Waldung zusteht, damit solche im guten Stand 
erhalten werde, und zwar keine gemeine Aufsicht, wie sie jeder liber das Seinige hat, Bondern 
eine solche, welche mit einer gewissen Jurisdiktion und BotmiWigkeit verkniipft ist, und 
in diesem Verstand wird es bald Jus foresti, bald f6rsteiliche Obrigkeit, Herrlichkeit oder 
gar Superioritat genannt, wobei die Effectus sehr unterschiedlich und nicht aller Orten 
gleich, auch an manchem Ort der Landesherrschaft allein, an anderen aber zum Teil den 
Standen zugehOrig." 

In einigen Staaten gehorten zum Forstregal auch der Viehschnitt und die Wasenmeisterei 
(PreuLlen). 

Einzelne landesforstpolizeiliche Bestimmungen, die spater in die Forstord
nungen iibergingen, finden sieh schon im 15. Jahrhundert in den allgemeinen 
Landesverordnungen, Landesgeboten, Landesfreiheiten, Beamteninstruktionen 
(Bayern, Wiirttemberg usw.). 

Ihren vollen gesetzgeberisehen Ausdruek fand die Forsthoheit seitens der 
Landesherren in den ForstQrdnungen (Wald-, Holzordnungen), die den Cha
rakter allgemeiner Landesgesetze hatten und - wenigstens noeh im 16. Jahr
hundert - unter der Mitwirkung der Landstande entstanden. Die Bezeich
nung Forstordnung usw. wurde allerdings schon frillier fUr die speziellen Vor
sehriften gebraucht, welche die Bewirtschaftung und den Sghutz der landes
herrlichen oder der im lehensherrlichen Verband oder der im Mit- und Ober
eigentumsverha.Itnis stehenden Waldungen zum Gegenstand hatten. 

Die in diesen allgemein als Wirtschaftsordnungen zu kennz~ichnenden 
Vorschriften erscheinen nicht als ein gesetzgeberischer, auf staatswirtschaft
liehe und polizeiliche Erwagungen gegriindeter Akt, sondern als ein AusfluB 
des Eigentumsreehtes i). 

Die Erlassung von allgemeinen Forstordnungen und die dadurch betatigte 
Verhangung der Polizeiaufsicht iiber die Privatwaldungen fiel in Deutschland 
in verschiedene Zeiten. Die alteste Forstordnung in der Form eines allgemeinen 
Landesgesetzes ist die des Herzogtums Wiirttemberg yom Jahre 1515. Dieser 
folgten noch im 16. Jahrhundert die Forstordnungen fiir Brandenburg-Ans
bach 1531, Braunschweig-Wolfenbiittel 1547, Sachsen 1560, Bayern 1568, 
Anhalt 1572, Brandenburg-Bayreuth 1574, Neuburg a. D. 1577, Hohenlohc 1579, 
Pfalzgrafschaft bei Rhein 1580, Baden 1587. 

In Siiddeutschland standen somit im 16. Jahrhundert bereits aIle Privat
waldungen unter polizeilichem Schutz. 

In den Thiiringisehen Herzogtiimern und in anderen mitteldeutschen 
Landern erschienen die Forstordnungen zum Teil erst wahrend des Ausganges 
oder in der Zeit nach dem 30jahrigen Krieg und eigentlich infolge desselben; 

1) VgI. Stieglitz, Geschichtliche Darstellupg der Eigentumsverhaltnisse an Wald 
und JagcL Leipzig 1832, 212f. 
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well die kriegerischen Zeiten gerade dort eine vollstandige Anarchie in der 
Benutzung des Waldeigentums geschaffen hatten. Genannt seien hier nur die 
Forstordnungen fiir Sachsen-Eisenach von 1645, Sachsen-Weimar 1646, Sachsen
Koburg 1653, Sachsen-Gotha 1664, Henneberg 1615 und 1643, Hildburghausen 
1644, Schwarzburg-Rudolstadt 1626, Schwarzburg-Sondershausen 1673, ReuB
PIau en 1638. 

Viel spater als im iibrigen Deutschland wurde die Forsthoheit in PreuBen 
zum Vollzug ge bracht. Erst die fiir die Mark erlassene Forstordnung von 1720 
verbot allen Untertanen die Verwiistung ihrer Waldungen. 

In Osterreich ist die alteste Forstordnung jene von 1502, erneuert 1511, 
1524 und 1527. Dieselbe bezog sich auf aIle "gemeinen Walder und Holzer", 
d. h. jene, welche der allgemeinen Nutzung vorbehalten waren im Gegensatz 
zu den"Amtswaldern", die von den Landesfiirsten fiir die Bediirfnisse des 
Pfannhauses (Saline in Hall) und der Bergwerke reserviert waren. Danach 
durfte keiner in seinem Wald mehr Holz schlagen als ihm von den landesherr
lichen Forstbediensteten erlaubt .worden war 1). 1m Jahre 1524 erschien eine 
Forstordnung des Fiirstbischofs Matthaus Lang fUr Salzburg, die viele Neu
redigierungen erfuhr, 1553 die Forstordnung fiir das Erzherzogtum Osterreich. 

Die Forstordnungen der siiddeutschen und mitteldeutschen Staaten hatten 
viel Gemeinsames nach Form und Inhalt. Die meisten derselben, oft unklar 
unq. ohne systematische Ordnung verfaBt, wurden in den folgenden Jahrhunderten 
ohne welilentliche .Anderungen wiederholt herausgegeben und gedruckt. Sie 
bildeten das geltende Recht bis zum EriaB der jetzigen Forstgesetze. In den 
altbayerischen Gebietsteilen galt die Forstordnung von 1568 bzw. 1616 bis 
zum Jahre 1852, in Wiirttl(mberg die zum letzten Male im Jahre 1614 allgemein 
redigierte Forstordnung bis 1879. Ihr Vollzug wurde fiir einzelne Zeitperioden 
und Gegenden allerdings infolge der Entvolkerung durch Seuchen ("schwarzer 
Tod") und den 30jahrigen Krieg von selbst gegenstandslos. 

Der Inhalt der forstpolizeilichen Bestimmungen betraf das Verbot der Wald
rodung und der Waldverwiistung, die Pflicht der Waldbesitzer, in ihren Wal
dungen ohne spezielle Anweisung durch die landesherrlichen Forstbediensteten 
kein Holz zu schlagen und (in einzelnen Landern) beim Verkauf des Holzes 
sich an die vom Landesherrn aufgestellten Holztaxen zu halten. AuBerdem 
war der Hblzhandel, die Ausfuhr und Einfuhr von Holz und der F16Bereibetrieb 
nach bestimmten Gesichtspunkten geregelt. "In den Forstordnungen finden 
sich auch die ersten waldbaulichen Vorschriften (Schlagbetrieb an Stelle des 
Plenterbetriebsr . 

Die Tendenz der polizeilichen Vorschriften und Beschrankungen, welche 
in den Forstordnungen vorgesehen waren, war im allgemeinen auf folgende 
Punkte gerichtet: 

1. Wahrung der jagdlichen Interessen der Landesherren. Dieselben hatten 
in den meisten Staaten das Jagdrecht (Jagdregal) auf das Hochwild, soweit 
dasselbe nicht ausdriicklich den bevorrechteten Standen in bestimmten Bezirken 
eingeraumt war. Hinsichtlich der Niederjagd, die von den Landesherren in 
einzelnen besonders bezeichneten Revieren ebenfalls ausgeiibt wurde, bestanden 
mit den Standen besondere Abmachungen. Die Waldungen, in denen dem 
Landesherrn die Jagd zukam, muBten nun pfleglich behandelt werden, damit 
dem Wildstand kein Abbruch geschah (PreuBen 1720, Sachsen 1560, Baden
Baden 1686). 

2. Die Schonung der landesherrlichen Forste und das damit zusammen
hangende fiskalische Interesse. Der Zusammenhang war der, daB die landes-

1) Trubrig, O. F. u. J. Z. 1907, 112, 119; O. V. 1893, 33ff., auch 1892, 354. 
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herrlichen Untertanen gemaBdem naturalwITtschaftlichen Charakter der Zeit 
das ,Holz aus den landesherrlichen Waldungen, sei es unter dem Titel eines 
eigentlichen Rechtsanspruches, sei es auf Grund besonderer Gnade, um billigeren 
Preis erhielten als die Fremden oder solche Abnehmer, denen gegeniiber ein 
besonderer Grund zur Bevorzugung nicht ,bestand. Mit der Abgabe des Holzes 
und der iibrigen Waldprodukte an die eigenen so begiinstigten Untertanen 
machten die Landesherren somit kein gutes Geschil.ft. Je mehr aber die Privat
waldungen verwiistet wurden, um so starkere Anspriiche traten an den landes
herrlichen Wald heran. 

Dieser einer Art Staatssozialismus entsprungene Zustand zeitigte in Ver
bindung mit der in vielen Landern iiblichen Festsetzung bestimmter, auch fiir 
die Privatwaldbesitzer verbindlicher Holztaxen im 16. und 17. Jahrhundert 
eine merkwiirdige Erscheinung, den Holzwucher. Denselben charakterisieren 
die Forstordnungen von Sachsen 1560, Jena, Eisenach 1645, Weimar 1646 
und Koburg 1653 iibereinstimmend dahin, daB "etliche, die eigenes GehOlz 
haben, das ihrige Holz auf Theuerunghalten, sparen und sich aus den Amts
geholzen solches erholen, und ehe sie den Amts- und den ihrigen Unterthanen 
damit zu Hilfe kamen, lieber das Holz umkommen oder verfaulen lassen." 
Am argsten wurde dieser Holzwucher in Brandenburg getrieben 1). 

3. Die Hintanhaltung einer Holznot. Beinahe jede Forstordnung hebt 
diesen Grund in der Einleitung hervor. 

4. Die Hebung der Volkswirtschaft im allgemeinen, namentlich die Ver
sorgung der Berg- und Hiittenwerke sowie der holzverbrauchenden Gewerbe 
mit geniigendem und, billigem Holz 2). 

Obwohl die Forstpolizei sich grundsatzlich auf aIle Waldungen des Landes 
erstreckte, wurden doch in den meisten Staaten den privilegierten Standen 
und den KlOstern viele mildernde Zugestandnisse gemacht und die ungehinderte 
Benutzung ihrer Waldungenunter dem Vorbehalt derpfleglichen Behandlung 
tatsachlich eingeraumt. Insbesondere blieb den Feudalherren das Einspruchs
recht gegen verschwenderische Nutzung der Waldungen seitens der Grundhorigen 
ungeschmalert erhalten. Denselben war die Wahrung ihrer Eigentumsrechte 
um so leichter, als sie in der Regel die niedere Forstgerichtsbarkeit innerhalb 
ihres Gutsbezirkes (Rittergut, Hofmark) ausiibten. 

Wenn nun auch der Buchstabe des im 16. und 17. Jahrhundert geschaffenen 
Forstrechtes bis in die neueste Zeit herein derselbe geblieben ist, so haben sich 
doch im Vollzuge desselben wesentliche Auderungen ergeben· und zwar zu
ungunsten der Waldbesitzer. Die Grlinde hierfiir sind zu suchen einmal in der 
Ausbildung des landesherrlichen Absolutismus und der :rolizeiherrschaft, dann 
aber speziell in der immer starkeren Betonung der jagdlichen Interessen und 
in dem autokratischen, parteiischen und habsiichtigen Gebaren der Forst
und Jagdbediensteten. Nachdem die Landtage auf machtlose Ausschiisse 
zusammengeschrumpft waren, waren aIle Wege verschlossen, auf denen die 
Klagen iiber die Amtsfiihrung der Forst- und Jagdbediensteten mit Nach
druck verfolgt werden konnten. Mangels jeder offentlichen KontrolIe und hOherer 
verantwortlicher, vorgesetzter fachmannischer Instanzen wurden sie zu Allein
herrschern in ihrem Bezirk, wobei Ihnen auBerdem die Vereinigung von Justiz 
und Verwaltung in derselben Person sehr zustatten kam. 

Keine staatliche Einrichtung war am Ausgang des 18. Jahrhunderts ver
haBter als die Forstpolizei, kein Beamtenstand in der offentlichen Meinung 
verachteter als der der niederen Forst- und Jagdbediensteten. Und dieser 

1) Naheres bei Endres, Die Waldbenutzung vom 13. bis Ende des 18. Jahrhunderts. 
Tiibingen 1888, 142ff. - 2) Siehe Endres R. R. O. 84, 163. 
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Zustand hatte (in Mitteleuropa) geradezu ein internationales Geprage an
genommen. 

KeinWunder daher, daB die Freigabe der Privatwaldwirtschaft in ]1~rank
reich durch das gesetzgebende Korps im Jahre 1791 in Deutschland geradezu 
eine faszinierende Wirkung hervorbrachte und als der Beginn einer neuen Ara 
begriiBt wurde. Nun wurden alle·Forderungen in bezug auf die Befreiung des 
Grundeigentums von allen· hemmenden Fesseln formuliert: Aufhebung der 
Polizei und Freigabe der Waldrodung, Teilung der Gemeindewaldungen, Ab
lasung der Gemeinheiten (Forstrechte), Verkauf der Staatswaldungen, Auf
hebung aller Grundbarkeitsverhaltnisse. Das Verlangen nach Waldrodungen 
stand mit dcn auf die Vermehrung der Bevalkerung gerichteten Bestrebungen 
im Zusammenhang. Zur Ernahrung einer vermehrten Bev61kerung brauchte 
man auch mehr Agrikulturland. . 

Mit der Aufhebung der Forstpolizei hatte es aber in den meisten Staaten 
noch gute Wege. 

In Bayern blieb man auf halbem Wege stehen. Dnter dem Einflusse Hazzis 
huldigte die Regierung im Jahre 1804 dessen gliickverheiBendem Grundsatz: 
"Freies Eigentum, freie Kultur sind die zwei machtigen Zauberworte, die jedes 
Land aus dem elenden wiisten Zustande wie durch einen elektrischen Schlag 
in ein Paradies umwandeln konnen" 1). Sie war aber nicht imstande, dem
selben den reaktionaren Bestrebungen des Adels und der Geistlichkeit gegen
tiber vor dem Jahre 1848 praktische Geltung zu verschaffen. 

In Wiirttemberg, Baden und Hessen wurden in den ersten Jahr
zehnten des 19. Jahrhunderts die forstpolizeilichen Ziigel straffer gespannt 
wie je zuvor. -

Dnd nun war es wieder PreuBen, welches, seiner historischen Uberlieferung 
treu, die ein strenges forstpolizeiliches Regiment nur voriibergehend kannte, 
als der erste deutsche Staat die auf Befreiung des Grundeigentums gerichtete 
Stein-Hardenbergische Agrarpolitik zur Durchfiihrung bringend, durch das 
Landeskulturedikt von 1811 die Forstpolizei iiber die Privatwaldwirtschaft 
vollig aufhob. 

Auoh die okonomische Gesellschaft zu Madrid forderte 1792 die vollige Freigabe der 
Priva twaldwirtschaft. 

2. Die Forstpolizeigesetzgebung der siiddeutschen StaateD. 

A. Bayern r. d. Rh. 

a) Bis zum Jahre 1805. 

In Bayern galt die Forsthoheit von Anfang an als selbstverstandliches 
Zubehar der Landesherrlichkeit. Daher erlieBen die Landesherren schon lange 
vor dem Erscheinen der allgemeinen Forstordnung fiir einzelne Wald- und 
Landesgebiete allgemein verbindliche Mandate forstpolizeilicher Natur, welche 
die Schonung der Walder anordneten und die Rodung beschrankten 2). 

In dem 1. "Freibrief" von 1311 wird den Standen die Erlaubnis erteilt, die Waldungen 
zu roden und Zins vom Neubruch zu erheben. - 1318legte Herzog Heinrich die Waldungen 
des Frauenklosters Landshut in Bann. - 1435 befahl Herzog Wilhelm dem Propst zu 
Steingaden, seine WiiJder und Bannholzer bei Schongau besser zu pflegen und die Holz
verfltiJ3ung auf dem Lech zu unterlassen. - 1470 (und 1512) wird in der Rentmeisterinstruk
tion fUr Wasserburg den Jagermeistern aufgegeben, keinen Auffang (Rodung) in den Wal-

l) Motto Hazzis in "Die echten Ansichten usw." I; vgl. ferner Reggs.-Blatt 8. Stuck 
v. 22. Februar 1804, S. 170. 

2) VgI. Landesfreilieit von 1508, 1553 und 1616, die Landesordnungen (Landgebote) 
von 1501, 1516, 1553 und 1616 und die Reformation des Landrechts von 1518. 
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dern mehr zu erlauben. - 1476 wird in einem Landgebot wegen des Holzschlagens in den 
Gerichten Tolz und Aibling den Bauern verboten, schwaches Holz zu schlagen und 
zu roden. - 1491 erschien ein Landgebot wegen des Holzschlagens im Gerichte Auerburg 
und Falkenstein. Die Sagemiiller diirfen nicht me~.r als hundert SaghOlzer schneiden und 
die Bretter seiber nicht aus dem Lande fiihren. Otzen (roden) wird verboten. Kein im 
Gericht Gesessener darf mehr Holz nutzen als sein eigener Bedarf ist. 

Gegen diese einschrankenden Vorschriften iiber die Nutzung der Walder beschwerte 
sich die Landschaft auf dem Landtage zu Miinchen im Jahre 1493. "Man hat etlichen 
Pralaten, Edelleuten und Biirgern die Holzwachs auf ihren Griinden verboten; also daB sie 
zu ibrer eigenen Nothdurft nichts scblagen diirfen; miissen das Holz an andern Enden 
zu ihrer Giiter Nothdurft kaufen wider aIle Billigkeit. Denn wessen der Acker ist, dessen 
ist auch die Frucht darauf. Desgleichen will man auch die Wiesmatten, die durch die Nach
lassigkeit der Bauern verwachsen sind [d. h. mit Holz sich bestockt hatten], nicht raumen 
lassen" 1). 

Der Erfolg dieser Beschwerde war!. daB in der erklarten Landesfreiheit von 1508 die 
Entfernung des Holzanfluges auf den Ackern und Wiesen, wenn derselbe noch nicht iiber 
10 Jahre alt war und nicht aus Eichen bestand, erlaubt wurde und ebenso die Nutzung 
des "kleinen Reisacbholzes" auch "in des Landesfiirsten BannfOrsten vorm Gebirg" 2). 
Diese Bestimmung wurde dann in den folgenden Fassungen der Landesfreiheit wiederholt 
und findet sich auch in jener, welche in das Gesetzbuch Maximilians I. von 1616 iiber
gegangen war. 

Und beziiglich der Holznutzung wurde in den Landesordnungen von 1501, 1516 und 
1553 zugestanden, daB die Grundherren im ganzen Lande ihre WaIder "ihrer Gelegenheit 
und Notdurft nach ungehindert" nutzen diirfen, wenn das Holz daraus mangels an Wasser
wegen nicht zu den landesherrlichen Bergwerken gebracht werden kann. Jedoch ist in den 
Landesordnungen von 1516 und 1553 und in dem reformierten Landrecht von 1518 an
gcordnet, daB die Waldungen insgemein nicht abgeschwendet, sondern gehegt werden. 
Nach dem LR. v. 1518 diirfen Schlage unter 3 Jahren nicht peweidet werden. In der LO. 
v. 1553 wird der Landschaft noch besonders aufgegeben, daB fernerhin aIle neuen Schlage 
eingezaunt werden. Nadelholzschlage diirfen 3 Jahre, Laubholzschlage 4 Jahre nicht 
beweidet werden. Doch soIl sich dieses Gebot nur auf "ganze Schlage" erstrecken und nicht 
"wo hin und wieder, wie in gemeinen und anderen HOlzern geschieht, Holz geschlagen 
wird" (Plenterwald). 

1508 wurde eine FO. fiir den Hienheimer Forst bei Kelheim erlassen, wei! derselbe 
"durch UnfleiB und langes Ubersehen in merklichen Nachteil und Verodung gekommen". 
Der Forst bestand aus dem landesherrlichen Bannholz, aus den "sonderen Holzern etlicher 
Kastenleute, zu ibren Giitern gehorig" (HeimhOlzer der Zinsbauern) und aus dem Gemcin
holz der Untertanen zu Hienheim. 

1518 erschien eine FO. fiir den Koschinger Forst bei Ingolstadt, weil in "diesem 
schonen und prachtigen Hauptforst verschwenderisch gehaust werde". Der ,Forst war 
landesherrlicher Besitz, die FO. bezieht sich auf die Regelung der Holznutzung und der 
Berechtigungsbeziige. Die anliegenden Gemeinholzer diirfen nicht mebr abgeschwendet 
werden. ' 

1536 erschien "die Holz- und Kohlordnung in Oberbayern vor' dem Gebirg 
an der Isar und Loisach" (erneuert 1560). Dieselbe wurde aufgerichtet fiir aIle Land
sassen aller Stande, geistliche (auch Kloster Tegernsee) und weltliche, flir Stadte und 
Markte, Gerichtsleute und Einwohner, welche an der Isar und Loisach vor dem Gebirge 

. "Walder, l"orst- und Holzmark haben". Auch die herzoglichen Beamten haben sich da-
nach IIU richten. • 

Die erste "allge.meine \Vald- und Forstordnung fur das ganze 
Furstentum" ("sonderlich aber fUr den Rentamtsbezirk Munchen und Ingol
stadt") crschien am 1. November 1568. Sie wurde nur in wenigen Exem-, 
plaren gedruckt und deshalb allgemein auch nicht beobachtet. Viele Landstande 
behaupteten sogar, dieselbe beziehe sich nur auf die landesherrlichen Wal
dungen. Ein vollstandig gleichlautender Abdruck wurde 1598 hergestellt. Mit 
nicht sehr wesentlichen Abanderungen wurde sie zugleich mit dem Gesetzbuch 
Maximilian I. unterm 28. Septem ber 1616 neu herausgege ben als "gemeine 
durchgehende Forstordnung der Furstenthumben Obern und Nidern Bayrn". 
Sowohl in dem Landrecht von 1756 wie durch Verordnung vom 16. November 

1) Krenner, Landtagshandlungen IX, 231, ferner XI, 111. 
2) Krenner, XVII, 94. 
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1790 1) wurde die Giiltigkeit der Forstordnungen von 1568 und 1616 ausdriick
lich erneuert und befohlen, daB dieselben in allen Fallen, fiir welche nicht 
besondere Befehle vorliegen, als Anhaltspunkt dienen sollen. Die Forstordnung 
von 1616 blieb somit in der Hauptsache bis zum Forstgesetz vom 28. Marz 1852 
in Geltung. 

In der FO. v. 1616 wurden, wie schon Rottmanner 2) konstatierte, verschiedene 
den Forstern und Jagern ungiinstige Artikel der FO. v. 1568 ausgelassen, so z. B. die Artikel 
von dem UnfleiB der Forster, daB sie ihre Knechte nicht selbst anstellen, weder diirres 
noch griines, stehendes noch liegendes Holz ohne vorhergehende Besichtigung des Forst
meisters abgeben diirlen, sich ihr Deputatholz durch die Beamten anweisen lassen miissen, 
der oberste Jager- und Forstmeister selbst ohne Befehl der Hofkammer kein Holz schlagen 
lassen und bei der Ablegung der Forstrechnungen in der Kammer gegenwartig sein solIe. 

In der FO. v. 1568 unterstand die oberste Leitung des Forstwesens dem obersten Forst
meister oder Jagermeister, auch Jagerkammermeister genannt. 1616 tritt an dessen Stelle 
die Hofkammer (Prasident und Rate), allgemein ist auch von "Beamter" die Rede. Wahrend 
die FO; v. 1568 noch mehr autokratisch abgefaBt war und die ganze Aufsicht usw. dem 
obersten Forstmeister oblag, ist in der FO. v. 1616 die Gerichtsobrigkeit der Stande iiber
all gewahrt (z. B. bei der Verpflichtung der gemeindlichen Forstknechte), ein Beweis, 
daB die Stande auf die Abfassung der FO. v. 1616 EinfluB hatten. 

Forst-, Wald- und Holzordnungen fiir einzelne Landesgebiete waren jene 
fiir die Oberpfalz von 1600, gleichlautend erneuert 1657 und 1694; fiir das 
Fiirstentum und spatere Herzogtum Neuburg a. D. von 1577, gleichlautend 
erneuert 1690; fiir Sulzbach von 1733 3). 

Der Forstordnung waren aIle Waldungen des Landes unterworfen, namlich 
die Waldungen der Stande und Hofmarksherren, - der Kirchen und Pfarr
hofe, mochten sie- im Gerichtsbezirk des Landesherrn oder der Landstande 
liegen, - der Bauern, und zwar sowohl deren freieigene als die zu ihren grund
baren Giitern gehorigen Holzer, - der Gemeinden (gemeine Holzer). 

Den Standen war die eigene Verwaltung ihrer Holzer zwar iiberlassen, sie werden 
aber zur Verantwortung gezogen, wenn sie auf giitliche Ermahnung der landesherrlichen 
Beamten hin die Abschwendung fortsetzen. 

Ganz besondere Fiirsorge wurde den Waldungen der Kloster zugewendet, weil die 
Pralaten nicht fiiglich darauf sehen konnten und ihre Forstbediensteten wenig gehorsam 
seieu. Diese diirlen daher fiir Waldungen, die auBerhalb der Hofmark lagen, nur 
mit Genehmigung der landesherrlichen Beamten angestellt und miissen im Namen des 
Landesherrn verpflichtet werden. 

1) Mayr, Sammlung der kurpfalzbayerischen etc. Landesverordnungen 1797, 203. 
2) (S. Rottmanner), Notwendige Kenntnisse und Erlauterungen des Forst- und 

Jagdwesens in Bayern. MiincheI\ 1780. - Rottmanner, geb. 1740, gest. 1813, war 
AdvokatzuMiinchen und Gutsbesitzer. Indem vonihm.verfaBten, vorziiglichgeschriebenen 
Buche werden die MiBstande in der bayerischen Forstverwaltung scharf gegeiBelt und 
Vorschlage zur Abhilfe gemacht. Rottmanner ist der erste bayerische Forstschriftsteller 
von Bedeutlmg (vgl. meine Rektoratsrede, gehalten am Stiftungsfest der Universitat 
Miinchen 1908, gedruckt in der "Beilage der Miinchner Neuesten Nachrichten" 1908, 
Nr. 14 u. 15). . 

3) Eine erschopfende AufzahIung aller seit 1518 erschienenen bayerischen Forst- und 
Jagdverordnungen findet sich im "Handbuch der Forst- ulld Jagdgesetzgebung 
des Konigreichs Baiern von Behlen und Laurop, 1831." Der im groBen und ganzen 
im Auszug richtig wiedergegebene Inhalt der Verordnungen ist leider sehr system- und 
-kritiklos zusammengestellt, auch fehIt der verbindende Text. - Sammlung der kgl. bayer. 
Forst- und Jagdgesetze, Verordnungen und Instruktionen von St. Behlen. Neue Folge. 
1. Heft 1846. - Soweit die Forst- und Jagdordnungen nicht selbstandig im Drucke erschienen 
sind, sind sie enthalten in: Krenner, Baier. Landtagshandlungen in den Jaruen 1429 
bis 1513. Miinchen 1803££. - (Kreittmayr), Sammlung der neuesten undmerkwiirdigsten 
churbaierischen Generalien und Landesverordnungen. 1771. - G. K. Mayr, Sammlung 
der churpfalzbaierischen allg. u. bes. Landesverordnungen, 6 Bande 1784-1799, 2 Bande 
1800 u. 1802. - G. Dollinger, Sammlung der im Konigreic-h Bayern bestehenden Forst
und Jagdverordnungen. 4. Bde. Miinchen 1831. - G. Dollinger, Sammlung der im 
Gebiete der inneren Staatsverwaltung des Kgr. B. bestehenden Verordnungen. 20 Bande 
1835--1839. Fortsetzung von Frh. von StrauB. 13 Bande 1853--1854. ---: K. Weber, 
Neue Gesetz- und Verordnungssammlung. Nordlingen und Miinchen. - Hand buch der 
Staatsverfassung und Staatsverwaltung des Kgr. B. 7 Bande 1809-1813. 
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Die Waldungen der Bauern waren nul' zum geringsten Teile freieigene (vollfreie, 
allodiale). Sie diirfen nicht "abgeschwendet" werden (FO. v. 1568 u. 1616 Art. 80). "Was 
sie (die Bauern) zu ihrer Hausnotdurft nicht mangeln konnen, das soll ihnen abzuhauen 
unverwehrt sein." Die groBe Mehrzahl del' bauerlichen Waldungen stand im Grundbar
keitsverbande der Grundherren, namlich des Landesherrn selbeI' in seiner Eigenschaft 
als Grundbesitzer 1), del' Kloster und sonstigen kirChlichen Institute, der Landsassen und 
sonstigen Grundbesitzer. Der Grundberr (dominus directus) hatte iiber die Giiter seiner 
Grundholden (Hintersassen) das Obereigentum, der Grundholde (dominus utilis) das Nutz
eigentum. Die Besitzrechte der bauerlichen Grundholden waren folgende: 1. Erb
recht; das Gut ist im Eigentum des Grundholden und geht auf dessen Erben iiber, kann 
nUl' ZUl' Strafe zUl'iickgenommen werden, darf aber ohne Zustimmung des Grundherrn 
weder verkauft noch verpfandet werden. 2. Leibrecht oder Leibgeding; die Verleihung 
war auf die Lebenszeit del' Grundholden beschrankt. 3. Neustift; das Besitzrecht endete 
mit dem Tode des Grundherrn. 4. Herrengunst oder Freistift; del' Grundherr konnte nach 
Belieben den Bebauer jederzeit gegen Erstattung des Aufwandes fiir Meliorationen und 
des bei der Gutsiibernahme geleisteten Handlohnes "abstiften". - Die Inbaber del' grund
hOrigen Giiter hatten an den Grundherrn iii.b.rliche Abgaben zu entrichten (Stift, Gilt), 
Frondedienste und beim Besitzwechsel Besitzveranderungsabgaben zu leisten 2). 

Zu diesen Giitern gehorten auch Waldungen, aus welchen del' Grundbolde seinen Bedarf 
an Waldprodukten decken konnte. Dieselben waren abel' nicht bloB den Bestimmungen 
del' FO. unterworfen, sondern auch del' Oberaufsicht des Grundberrn. Das Landrecht 
von 1516, 1518, 1553, 1616 (Tit. 21, Art. 18) verordnet ausdriicklich, daB Freistifter, Leib
gedinger oder die Erbgerechtigkeit oder Herrengunst haben, in den zu ihren Giitern gehorigen 
HOlzern weder Bau-, Nutz- und Brennbolz schlagen oder hingeben diirfen ohne des Grund
herrn Wissen und Willen. Von del' Herrschaft muB das zu fallende Holz angewiesen (aus
gezeigt) werden. Del' Grundherr soIl dies zur rechten Zeit und "soviel des Gutes Notdurft" 
tun. Wer dieses Gebot iibertritt, soll seine Gerechtigkeit an dem Gut, zu dem das Holz 
gehort, verloren haben. Ebenso solI auch der Freistifter darum entsetzt werden, er ist 
auBerdem seinem Stiftsherrn Schadensersatz schuldig. - Das LR. v. 1756 anderte daran 
nichts. 

Bemerkenswert ist die Bestimmung der Ne~burger FO. v. 1690, daB die Besitzer 
von Lehen- und Zinswaldungen im FaIle einer Dbernutzung derselben den halben ErIos 
von dem in den letztverflossenen 6 Jahren verkauften Holze herauszahlen miissen. Diese 
Summe wird verzinslich angelegt und verbleibt ewig bei dem lehen- und zinsbaren 
Geholz, der Inbaber aber erhiilt nur den Zins (Reservefonds). 

Die Ge meinden muBten fiir ihre Waldungen eigene Forstknechte aufstellen. 

Praktisch wurde abel' trotzdem hinsichtlich del' Handhabung del' forst. 
polizeilichen Aufsicht ein Unterschied zwischen den standischen und den iibrigen 
Waldungen gemacht. Das wirksamste, abel' auch gehaBteste Mittel del' Kon. 
trolle war die obrigkeitliche An weisung des zur Fallung bestimmten Holzes 
("Stamm fUr Stamm"). Die Forstordnung schreibt diese MaBnahme zwar nul' 
fUr die Gemeindewalder ausdriicklich vor. Allein im 18. Jahrhundert wurde 
sie als etwas Selbstverstandliches gegeniiber allen nichtstandischen Waldo 
besitzern betrachtet und durch besondere Verordnungen, namentlich durch 
das Mandat yom 1. August 1778 noch bekraftigt 3). Die Anweisung wurde 
nach diesem Mandat "durch jedes Ortes ordinari Obrigkeit" vollzogen, d. h. 
in jenen bauerlichen und sonstigen Untertanswaldungen, welche im landes· 
herrlichen Gerichtsbezirk lagen, durch die kurfiirstlichen Beamten (Forst., 
Jagd., Kastenbeamte), in den in den Hofmarksbezirken gelegenen durch die 
standischen Beamten. Die im Grundbarkeitsverband stehenden Untertanen 
muBten auBerdem fiir jede Holzfallung in den zu ihrem Gute gehOrigen Wal. 
dungen noch die privatrechtliche Zustimmung ihres Grundherrn erwirken, 

1) Die landesherrlichen Giiter hieBen Urbargiiter oder Kastengiite.r. Sie standen 
unter dem Kastner und waren im Urbarbuch (Salbuch) eingetragen. Dber Vogtgiiter 
hatte der Landesherr nur die Vogtei. Die Giiter der Grundherren hieBen auch "ausherrische". 
Rosenthal, Geschichte des Gerichtswesens und del' Verwaltungsorganisation Bayerns 
1889, 350. 

2) Rudhart, Dber den Zustand des KgI'. B. I, 156f. (auch statistische Angaben). 
3) Vgl. Mandate v. 1730 (Mayrsche Sammlung 1788, 980), 1752 (a. a. O. 1784, 759), 

1762, 1778 (a. a. O. 1784); ferner Kreittmayr, Anmerkungen II, 8, § 15, Nr. 6. 

Endres, ForstpoJitik. 2. Auf!. 11 
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die aber, solange die Holznutzung sich im Rahmen des Bedarfs des Grundholden 
hielt, nicht verweigert werden durfte. Die mit der niederen Gerichtsbarkeit 
ausgestatteten Landsassen waren in ihren Waldungen an eine obrigkeitliche 
Anweisung nicht gebunden 1). 

Ein wesentlicher Grund fUr die Ausubung der Forsthoheit war die Rucksicht auf die 
J agd. Zu Holzanweisungen in Waldungen, in welchen der KurfUrst die Jagd hatte, muBte 
deshalb auch das Jagdpersonal zugezogen werden. Ein viel bekampftes Mandat vom 
1. August 1778 ging aber noch weiter, indem nunmehr nicht nur in den kurfurstlichen 
Wildfuhren, sondern auch in den standischen der jeweilige Jagdherr bzw. dessen Jager 
der Anweisung beiwohnen muBte. Hofmarksherren und Stande, die in ihren Waldungen 
das J agdrecht nicht hatten, durften mithin auch kein Holz und keine Streu ohne Einwilligung 
der kurfUrstlichen Jager nutzen. Diese Verordnung 2) wurde 1786 aufgehoben 3). 

Fiir die Holzanweisung durften zwar die Forstbediensteten und Jager nach 
der Forstordnung und den M:andaten von 1762 und 1778 kein Anweisgeld 
erheben, aber die oberen Beamten hatten nach der Taxordnung von 1735 "fUr 
die Erteilung des Willens und Amtszettels oder Signatur an die Holzforster 
und Jager" bei Holzanweisungen in Gemeinde- und Untertanswaldungen eine 
Gebiihr von 1 Kreuzer fUr jede Klafter Brennholz zu beanspruchen; fUr Bau
und Zaunholz bekam der Oberbeamte 81/ 2 Kr., der Gerichtschreiber 10 Kr., 
bei weniger als 12 Stammen jeder nur die Halfte. 

Obwohl die Forstbediensteten und die Jager die Holzanweisung umsonst 
besorgen soUten, war dieselbe fUr sie doch ein eintragliches Geschaft, weil der
jenige Waldbesitzer, der sich ihnen nicht erkenntlich zeigte, auf aUe mogliche 
Weise schikaniert wurde. Darin lag auch die hauptsachlichste, ja einzige Ursache 
fiir die Erbitterung, die im 18. Jahrhundert aIle Kreise der Bevolkerung gegen 
die Forsthoheit ergriffen hatte 4). 

Eine Wandlung zum Besseren hinsichtlich der Auswiichse der forsthoheit
lichen Einwirkung auf die Privatwaldwirtsehaft trat im Jahre 1789 mit der 
ersten iiber das ganze damalige Bayern sich erstreckenden Organisation 
des Forstdienstes ein. In diesem Jahre, welches in jeder Beziehung einen 
M:arkstein in der Forstgeschichte Bayerns bildet, die Scheidewand zwischen 
der alten und neuen Zeit, wurde das Land in 20 Forstmeistereien eingeteilt 5). 
Unter Aufhebung der friiheren Verordnungen wurde die Holzanweisung in den 
kurfiirstlichen Waldungen und in jenen Untertanswaldungen, welche im Juris
diktionsgebiet des Kurfiirsten lagen, den Forstmeistern wenigstens nominell 
iibertragen. Diese waren nunmehr fUr das Gebaren der ihnen untergebenen 
Forstbediensteten verantwortlich, wahrend dieselben bis dahin nach Willkiir 
schalten und walten konnten. 

Dber die Waldungen der Stande behielt sich der Kurfiirst zwar ausdriicklich 
nach wie vor die -"Generaloberaufsicht" vor, jedoch durften sich die Forst
meister "in das standische Forstwesen, wo die Forstauszeige und Forestal
jurisdiktion den Standen iiberlassen ist, nicht im geringsten einmischen", 
solange dieselben die Forstordnung beobachteten und ihre Waldungen nicht 
a bschwendeten. 

1) Vgl. Kreittmayr, Cod. Max. bav. civ. II, c. 8, § 15, Z. 6 und IV, c. 7, § 8, Z. 6. 
2) Gegen das Mandat schrieb Rottmanner unter dem Pseudonym Joh. Th. Freyherr 

zu Schollenberg und Reutha die sarkastisch gehaltene Broschure: ".Anmerkungen uber 
das bayerische Mandat, welches in Betref der Wildschutzen und Landkultur den 1. August 
1778 erschlichen .... Gedruckt i. J. 1778." - Hierauf antwortet die Schrift von Stu ben· 
rauchs "Recht und Billigkeit in Forst- und Jagdsachen zwischen dem Landesherrn und 
seinen Unterthanen 1779." 

3) Mayr IV, 1020. 
4) Vgl. die schweren Anklagen gegen die Forstbediensteten bei Krcittmayr II, 8, 

§ 15, Nr. 13; Rottmanner a. a. O. 13, 17, 18, 117, 572; Hazzi, Echte Ansichten usw. 
263, 147, 157. 

5) V. v. 14. Marz 1789; Mayr 1797. 
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1m Jahre 1788 wies der Kurfiirst die Priilatenkl6ster wegell ihres Vorbringens, daB 
die Hofkammer iiber ihre Waldungen Verfiigungen zu machen nicht berechtigt sei, energisch 
zurecht, betonend, daB er sich in der Ausiibung seiner landesherrlichen, forsteilichen 
hOchsten Gerechtsame niemals behindern lasse 1) .. Die Priilaten sollen sich nicht "mit 
unniitzen und unstatthaften Einwendungen und Behinderungen beeifern". 

Trotz der entschiedenen Besserung, welche seit 1789 in dem Vollzug der 
Forstpolizei angebahnt worden war, setzten von da ab auf ungefahr zwei Jahr· 
zehnte lang die Anstiirme gegen die Forstpolizei erst recht ein. Da der alte 
HaB gegen die Forstbediensteten immer noch weiter glimmte, fiel die Parole: 
Freiheit des Eigentums und der Kultur, auch in Bayern auf fruchtbaren Boden. 
Die vollige LoslOsung der Privatwaldwirtschaft von der staatlichen Aufsicht, 
sollte, so hoffte man wenigstens, umfangreiche Rodungen im Gefolge haben 
und durch die damit verbundene VergroBerung des landwirtschaftlichen Areals 
eine Zunahme der Bevolkerung bewirken. Hazzi, der sich den Kampf gegen 
die Forstpolizei zur Lebensaufgabe gemacht hatte, wirft den Forstbeamten 
vor, daB sie "anstatt lachender Fluren und lebhafter Ansiedlungen nichts als 
groBe diistere Walder zu sehen wiinschen". Die Beschrankung des freien Eigen. 
turns habe nur beschrankten Kopfen ihr Dasein zu verdanken 2). 

1m Jahre 1804 erging seitens der bayerischen Regierung an samtliche Land. 
richter die Aufforderung, sich iiber die Frage gutachtlich zu auBern, ob es nach 
staatswirtschaftlichen Grundsatzen zweckmaBig sei, den Untertanen die 
Benutzung ihrer Waldungen freizugeben. Alle bei Hazzi (Echte Ansichten 
usw.) abgedruckten Gutachten sprechen sich dafiir aus. 

Soweit auch der Landesherr bzw. der Staat sich in bezug auf die Teilung 
der Gemeindewaldungen, den Verkauf der Staatswaldungen und die Beseitigung 
der Forstrechte von Hazzi und seinen Gesinnungsgenossen auf vorher nicht 
gekannte Bahnen voriibergehend drangen lieB, in Sachen der Forstpolizei 
wurde an dem alten Programm mit Zahigkeit festgehalten. Besonders den 
adeligen Gutsbesitzern gegeniibel' wurde durch Verordnungen von 1806, 1807 
und 1808 und dann laut der Verfassungsurkunde von 1818 das staatliche Ober
aufsichtsrecht iiber deren Waldungen immer wieder als zu Recht bestehend 
verkiindet 3). 

Der einzige Erfolg, den die auf Freigabe der Waldwirtschaft gerichtete 
Bewegung zu verzeichnen hatte, war das durch V. vom 4. Juni 1805 allen 
Besitzern eigentiimlicher Waldungen zugestandene Recht, dieselben zu roden, 
wenn sic in Acker- oder Wiesengrund verwandelt wurden. Zugleich wurde fUr 
diese Griinde ewige Zehentfreiheit zugestanden. Diese Verordnung stand inso
fern im Zusammenhang mit den Staatswaldverkaufen jener Zeit, als den Kaufern 
teils aus Wirtschaftsprinzip, teils als Lockmittel die Rodung der erworbenen 
Waldteile ohne weiteres erlaubt worden war. Diese Befugnis wurde nun auf 
aIle Privatwaldbesitzer erweitert und blieb bis 1852 zu Recht bestehen. 

b) Von 1805-1842. 

In dem Zeitraum von 1803-1818 vollzogen sich auch fiir Bayern tiefein
greifende politische Veranderungen: Sakularisation der Giiter der mittelbaren 
und unmittelbaren Abteien, KlOster, Stifter und Bistiimer (Reichsdeputations
hauptschluB von 1803), Erhebung Bayems zum Konigreich (1. Januar 1806), 
Mediatisierung der fiirstlichen und graflichen mit Reichsstandschaft und Landes
hoheit ausgestatteten Hauser (Rheinbundakte vom 12. Juli 1806), Organisation 

1) Mayr 1797, 165. 
2) Hazzi, Echte Ansichten usw. 1805, 172f. - Hierzu die Gegenschrift von Griin

berger, Einige Ansichten von dem Forstwesen in Bayern 1805. 
3) Regierungsblatt 1807, 203 und 479; Vert·U. 6. Beil. § 3; Organisches Edikt v. 1808. 

11* 
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der inneren Ver'Waltung, Erlassung der Verfassungsurkunde voln 26. Mai 181S, 
.Yergro.Berung Bayems auf sein jetziges Gebiet. 

Die Riickwirkung dieser groBen Ereignisse auf die forstlichen Zustande 
Bayerns au.Berte sich zunachst in der Vergro.Berung des Staatswaldbesitzes wie 
in der Verschiebung der Waldeigentumsverhaltnisse iiberhaupt und in der 
geradezu heillosen Verwirrung der forstpolizeilichen und forstgesetzlichen Ver
haltnisse. 

Diese letztere wurde noch verscharft durch die Fortdauer der standes
und gutsherrlichen Gerichtsbarkeit und Polizeigewalt. 

Durch die Verfassungsurlrunde von 1818 wurde den Standesherren und adeligen Guts
besitzern die gutsherrliche Gerichtsbarkeit und Polizei auch weiterhin zugestanden. 
Die Standesherren iibten diese Befugnisse durch Herrschaftsgerichte und durch ihre Polizei
behorden aus. Zunachst kam ihnen nur die untere Polizei in ihren Gebieten zu. Dazu zahlte 
auch die Forst- und Jagdpolizei sowie die Forstgerichtsbarkeit sowohl in den standes
herrlichen Waldungen als auch in dem ganzen Umfang ihres Gebietes (V.-U. Beil. 4, § 26). 
Standesherren mit einem geschlossenen Gebiete von 14--20000 Seelen konnten fiir Justiz
und Polizeiangelegenheiten eine zweite Instanz in einem besonderen Kollegium, Regierungs
und Justizkanzlei genannt, bilden. Dazu gehOrte auch die hOhere Forstpolizei (V.-U. Beil.4, 
§ 33, 34). 

Die iibrigen adeligen Gutsbesitzer hatten das Recht der niederen Gerichtsbarkeit und 
Polizei fiir ihren Gutsbezirk (friihere Hofmark) dann, wenn dasselbe schon 1806 hierauf 
begriindet war. Sie iibten dieselbe durch Herrschaftsgerichte und Patrimonialgerichte. 

Nach der 6. Beilage zur Verfassungsurkunde § 3 waren alle Gutsherren verbunden, 
bei der Ausiibung des Jagd- und Forstrechtes die bestehenden Verordnungen und Polizei
gesetze zu beobachten. 

Den Standes- und Gutsherren war es anheimgegeben, ihre Gerichtsbarkeit an den Staat 
abzutreten, wobei sie fiir den Entgang der iluien aus der Gerichtsbarkeit zufallenden Ein
nahmen Entschadigung erhielten. Die niedere ortliche Polizei mit EinschluB der Forst
und Jagdpolizei konnten sie sich aber weiterhin vorbebalten (G. v. 28. Dezember 1831). 

Mit dem 1. Oktober 1848 ging die standes- und gutsherrliche Gerichtsbarkeit und 
Polizeigewalt an den Staat iiber (G. v. 4. Juni 1848). _ 
. 1m Jahre 1825 betrug die Zahl der mit Gerichtsbarkeit versehenen adeligen Besitzungen 
ohne jene der Reichsrate 945 1). 

Man unterschied die hohere und die niedere Forstpolizei. 
Die hOhere Forstpolizei (zweite Instanz), welche die Einhaltung der forst· 

ordnungsma.Bigen und gesetzlichen Bestimmungen im allgemeinen zu iiber
wachen hatte, wurde von den staatlichen Behorden (kgl. Kreisregierung, K. d. 
1., V. 17. Dezember 1825) mit Vorbehalt der den Standesherren verfassungs
ma.Big zustehenden,vorhin genannten Befugnisse ausgeiibt. 

Die niedere Forstpolizei (erste Instanz) hatte unmittelbar dafiir zu sorgen, 
daB bei Benutzung der Waldungen die gesetzlichen und forstordnungsmaBigen 
Gebote und Verbote beobachtet wurden. Sie stand zu: 

1. Dem Staate in allen seiner Jurisdiktion unmittelbar unterworfenen 
Waldungen; sie wurde durch die koniglichen Landgerichte ausgeiibt. 

,2. Den Standesherren in ihren eigentumlichen und den iibrigen zu dem 
standesherrlichen Gebiete gehOrigen Waldungen. 

3. Den Gutsherren mit Gerichtsbarkeit in ihren eigentumlichen und in den 
verfassungsma.Big unter ihrer Gerichtsbarkeit stehenden Waldungen (auch 
Gemeindewaldungen) . 

4. Den Standes- und Gutsherren, welche bei der Abgabe der Gerichtsbar
keit an den Staat die niedere ortliche Forstpolizei mit Inbegriff der Forst
und Jagdpolizei sich vorbehalten hatten, in allen Waldungen, in denen sie vor 
der Verzichtleistung auf die Gerichtsbarkeit die Forstpolizei ausgeiibt hatten 
(G. 28. Dez. 1831). 

1) Rudhart I, XXVI. 
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5. Den Stadten und Markten mit magistratischer Verfassung nach MaB
gabe des Gemeindeedikts (Art. 67-69) in den landesherrlichen Bezirken, vor
behaltlich der den Standes- und Gutsherren zustehenden niederen Forstpolizei 1). 

Die Organe der Forstpolizeibehorden waren in den unmittelbaren landes
herrlichen Gebietsteilen die koniglichen Forstbehorden, in den standes- und 
gutsherrlichen Bezirken die BehOrden (ForstbehOrden) der Standes- und Guts
herren. 

Der Besitzstand der Forsten gliederte sich wie folgt: 
1. Standesherrliche Waldungen. Standesherrliche Hauser in Bayern und in den iibrigen 

deutschen Staaten sind jene, welche bis zum Jahre 1806 Reichsstandschaft und Landes
hoheit besessen und diese Eigenschaft entweder damals oder spater verloren haben (Hoher 
Adel) (V.-U. Beil. 4). Die standesherrlichen Waldungen betrugen von der Waldflache 
des rechtsrheinischen Bayerns 2,6%. Sie waren hauptsachlich vertreten in Mitteifranken, 
Schwaben und Unterfranken. In Oberbayern und in der Pfalz fehlten sie ganz. 

2. Gutsherrliche Waldungen. Gutsherren waren die "ehemaligen Landsassen, bzw. 
die adeligen Gutsbesitzer (niederer Adel). 1m weiteren Sinne zahlten dazu auch die Standes
herren als Grundbesitzer_ 

Die gutsherrlichen Waldungen betrugen 150 550 ha oder 6,7% der Gesamtwaldflache 
r. d. Rh.; davon waren 41 % im Lehensverbande, die meisten in Unterfranken und in der 
Oberpfalz. Die iibrigen gutsherrlichen Waldungen lagen hauptsachlich in Oberbayern, 
Niederbayern und in der Oberpfalz. In der Pfalz fehlten sie ganz. 

3. Gemeinde- und Korporationswaldungen mit 1l,5%. 
4. Stiftungs- und Pfarrwaldungen mit 1,9%. 
5. Gemeine Privatwaldungen. Dieselben umfaBten (r. d. Rh.) 945460 ha oder 42% 

der Gesamtwaldflache. Davon waren im Grundbarkeitsverbande des Staatsarars 39% 
(hauptsachlich Ober- und Niederbayern, Oberpfalz, Mittelfranken), von anderen Grund
herren 17% (hauptsachlich in Ober- und Niederbayern) und freieigen 44% (hauptsach
lich in Ober- und Niederbayern, Schwaben). 

Von den samtlichen nichtararialischen Waldungen im rechtsrheinischen Bayern standen 
im Jahre 1842 76% unter staatlicher und 24% unter standesherrlicher, grundherrlicher 
und stadtischer Forstpolizei. 

Die Waldungen des Staates, der Standes- und Grundherren, der Gemeinden, Stiftungen 
und Korperschaften betrugen r. d. Rh. 1297000 ha oder 58% der Gesamtwaldflache. 
Die grundbaren Waldungen der Privaten, welche den Beschrankungen des Obereigentums 
durch den Fiskus und andere Grundherren unterworfen waren, betrugen 533 000 ha oder 
24% der Gesamtwaldflache. Die Waldungen also, deren Erhaltung teils durch das Interesse 
der Besitzer, teils durch die yom Staate oder von den Grundherren ausgeiibte Kuratel 
gesichert war, umfaBten 1830 000 ha oder 82% der Gesamtflache. Dieser Flache standen 
412000 ha oder 18% freieigene Privatwaldungen gegeniiber. 

Infolge des Gebietszuwachses, den Bayern von 1801-1819 erfahren hat, 
kam der Stand und der Vollzug der Forstpolizeigesetzgebung in die argste 
Unordnung. Fast jeder der neu erworbenen Gebietsteile hatte seine eigene 
Forstordnung, so daB im rechtsrheinischen Bayern nach dem AbschluB der 
Territorialveranderungen bis zum ErlaB des neuenForstgesetzes vom Jahre 
1852 liber 30 Forstordnungen in Geltung waren, abgesehen von der groBen 
Menge einzelner Mandate und Reskripte sowie von den zivilrechtlichen Bestim
mungen. Dabei ist es fUr einzelne Gebiete immer zweifelhaft geblieben, welche 
Forstordnung auf sie zutraf 2). 

Aile Forstordnungen stimmten darin liberein, daB in den freieigenen Wal
dungen das zu fallende Holz obrigkeitlich angewiesen werden muBte und 
Devastation und Rodung der Waldungen liberhaupt verboten war 3). Die 
Durchfiihrung des RodungsverbQtes in den altbayerischen Gebieten scheiterte 
aber an der Verordnung vom 4. Juni 1805. 

1) Entwiirfe zu einem Forstgesetz v. 1842 u. 1846. 
2) Vgl. Verh. d. K. d. Reichsrate 1842/43, 3. BB., 168. 
3) Eine systematische Zusammenstellung des wesentlichsten Inhaltes aller geltenden 

Forstordnungen findet sich in den Motiven zu den Forst~esetzentwiirfen v. 1842 u. 1846. -
Verh. d. K. d. R. 1842-1843 1. BB., 1ff.; Verh. d. K. d. A. 1846 1. BB., 89ff. 
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Die Regierung muBte sich zunachst darauf beschranken, in den Organisa
tionsverordnungen fiir die Staatsforstverwaltung von 1803, 1807 und 1821 
ihr forstpolizeiliches OberaufsichtBrecht im. allgemeinen zu betonen und in der 
Organisationsverordnung yom 22. Dezember 1821 ausdriicklich zu erklaren, 
daB die iihernommenen Forstordnungen Gesetzeskraft haben. 

"Dher die Notwendigkeit zur Schaffung eines einheitlichen Forstpolizei
gesetzes hestand kein Zweifel. 

Bereits im Juli 1819 baten die Reichratskammer und die Standekammer 
den Konig, es mochte der nachsten Standeversammlung der Entwurf einer 
umfassenden Forstpolizeiordnung vorgelegt werden. '1m Standeabschied yom 
gleichen Jahre wurde zugesagt, dieselbe im Zusammenhang mit einem Kultur 
gesetz vorzubereiten 1). 

1m Jahre 1822 legte nun die Regierung einen Entwurf zu einem Kultur
gesetz den Standen vor 2); derselbe kam. aber nicht zur Beratung. Es war 
darin der Grundsatz aufgestellt: "Jeder darf sein Grundeigentum nach Gut
befinden benutzen. Durch diese Freiheit ist jedoch die gesetzliche Forstauf
sicht und der grundherrliche Einspruch' im FaIle schlechter Wirtschaft nicht 
ausgeschlossen." "Die Benutzung und Ausrodung von Waldungen richtet sich 
nach besonderen gesetzlichen Bestimmungen." AuBerdem enthielt der Ent
wurf Vorschriften iiber die AblOsung der Forstrechte. 

Man hatte also damals gehofft, daB dem Kulturgesetz bald ein neues Forst
polizeigesetz folgen werde und vermied es daher, forstgesetzliche Bestimmungen 
in den Kulturgesetzentwurf aufzunehmen. So lange sollten die alten Forst
ordnungen weiter in Geltung bleiben. 

Da der Entwurf von 1822 eigentlich niemand recht befriedigt hatte, brachte 
die Regierung im Jahre 1827 einen zweiten Entwurf zu einem Landeskultur
gesetz bei der Abgeordnetenkammer ein 3). In demselben ist die Forstpolizei 
ausfiihrlicher und nach freiheitlichen Gesichtspunkten behandelt. 

Diese waren: Die allgemeine polizeiliche Oberaufsicht erstreckt sich liber alle Wal
dungen; sie bnn jedoch nur gegen Verwiistungen und gegen die aus einem Zusammenhange 
fiir andere Waldungen moglichen Gefahren (Wind z. B.) gerichtet sein. 

Die Bewirtschaftung freieigener Waldungen darf dadurch jedoch weder beschrankt 
noch erschwert werden. Die Grund- und Lehensherren haben das Recht, zu verlangen, 
daB ihre betreffenden Waldungen nicht abgeschwendet werden. Die Gemeinden miissen 
einen Wirtschaftsplan und einen Wirtschaftsfiihrer aus der Reihe der gepriiften Forst
amtsbndidaten besteIlen. - Der Referent des Kammerausschusses war mit der Oberauf
sicht iiber aIle Waldungen im allgemeinen einverstanden, denn "die Bauern sind in allen 
Landern die groBten Holzverwiister; von dem Forstwesen haben sie nicht den entferntesten 
Begriff". Die Gemeinden sollen zwar an einen Wirtschaftsplan gebunden, in der Wahl 
der Betriebsfiihrer jedoch vollstandig frei sein. Die Verteilung .der Gemeindewaldungen 
Bolle ohne jede Einschrankung erlaubt sein. Die polizeiliche Oberaufsicht solie sich auf 
die Verhinderung der Plenterwirtschaft und auf das Gebot der Wiederaufforstung erstrecken, 
in aHem iibrigen solle der Eigentiimer durchaus frei und imgehindert sein 4). 

Der Korreferent stand mehr auf dem Boden des Regierungsentwurfes, welchem sich 
auch der KammerausschuB nach achtmonatlicher Beratung im wesentlichen anschloB. 

Vor das Plenum konnte der Entwurf wegen Zeitmangels nicht mehr gebraoht werden. 
Bei den Verhandlungen iiber den Entwurf von 1827 -wurde auch auf den 

von Rudhart vorgeschlagenen Entwurf zu einem Kulturgesetz Bezug ge
nommen. In demselben war die vollstandige Freigabe der Privatwaldwirtschaft 
vorgesehen, weil das bisherige System den Eigentiimer in die Gefahr versetze, 
als Dieb an seinem Eigentum behandelt zu werden 5). 

1) Verb. d. K. d. R. 1819, 34,9. - 2) Verh. d. 2. Kammer 1822, 1. BB., 178ff. 
3) Verh. d. 2. Kammer 1828, 5. BB. Beil. 30. • 
') Verh. d. 2. Kammer 1828, 11. BB., 25, 90, 127. 
6) J. Rudhart, tJber den Zustand des Konigreichs Bayern 1825, 1. Bd., 168. 

Rudhart (geb. 1790 zu Weismain in Oberfranken, gest. 184,8) wurde 1811 Professor der 
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Von 1831 ab wurden dann von beiden Kammern des Landtages wieder
holt Antrage auf Wiedervorlage eines Kulturgesetzes. gestellt; die Regierung 
weigerte:'!lich jedoch von nun ab beharrlich ein solches einzubringen, indem sie 
geltend machte, daB ein solches "Ausnahmegesetz" (gegen den grundherrlichen 
Adel und die Geistlichkeit) wohlerworbene Rechte zersti:iren und andere 
Schwierigkeiten und Nachteile herbeifiihren werde. 

Inzwischen sind die MiBstande, welche durch den Mangel einer einheit
lichen Forstgesetzgebung verursacht wurden, immer offenkundiger und fiihl
barer geworden. Die Forstordnungen waren, wie der Referent der Reichsrats
kammer 1843 sich ausdriickte, groBtenteils zu Mumiep eingetrocknet, anti
quiert und ignoriert. Ja, das Ministerium war noch bis in die vierziger Jahre 
hinein iiber die Zahl und den Geltungsbereich der bestehenden Forstordnungen 
seIber nicht im klaren 1) und stieB daher immer wieder auf Vollzugshinder
nisse. Durch Verordnung vom 22. April 1835 wurden die Kreisregierungen 
aufgefordert, aIle Forstordnungen zu sammeln und je ein Exemplar von jeder 
an das Ministerium einzusenden. In derselben Verordnung, die in der Zeit 
von 1818-1852 den ersten und letzten Versuch einer Zusammenfassung der 
forstpolizeilichen Verhaltnisse auf dem Verordnungswege bildete, wird darauf 
hingewiesen, daB in den einzelnen Regierungsbezirken hochst verschiedene, 
den bestehenden Gesetzen und Verordnungen keineswegs entsprechende Ver
fahren bestiinden. Gegen Walddevastationen miisse unbedingt eingeschritten 
werden. MaBgebend seien die Grundsatze der - nur fUr das damalige Bayern 
erlassenen - Verordnung vom 4. Juni 1805, wonach die Waldbesitzer die 
Pflicht der forstordnungsmaBigen Benutzung ihrer Waldungen haben und 
Rodungen nur dann gestattet sind, wenn die gerodeten Flachen sofort in Kultur 
(Acker, Garten, Wiese) gebracht werden. 

c) Von 1842 bis zur Gegenwart. 

In den Jahren 1837 und 1840 wurde vom Landtage die Erlassung eines 
Forstpolizeigesetzes wieder beantragt und im Landtagsabschiede von 1840 
auch in Aussicht gestellt. Auch die Landrate der meisten Regierungsbezirke 
sprachen sich in gleichem Sinne aus 2). Das Verlangen ging dahin, daB die 
Devastation und die Rodung der Gemeinde- und Privatwaldungen verboten 
werde, urn dem "immer mehr steigenden Holzmangel" abzuhelfen. Auch der 
zunehmende Holzfrevel sollte durch das Gesetz eingedammt werden. Die Holz
preise seien viel zu hoch. 

Der erste Gesetzentwurf, die Forstpolizei betreffend, welcher 
als Vorlaufer zu dem Gesetz von 1852 anzusehen ist, wurde am 
2. Dezember 1842 der Kammer der Reichsrate vorgelegt 3). Derselbe 
ging in bezug auf die staatliche Bevormundung der Waldwirtschaft weit iiber 
das MaB dessen hinaus, was bisher die Forstordnungen in dieser Richtung 
vorgesehen hatten. Man hatte aber nicht mit der Empfindlichkeit der Standes
und Grundherren gerechnet, die in der Zeit der politischen Garung eifersiichtig 
iiber ihre Rechte wachten und in dem Entwurf einen tiefen Eingriff in ihr bis
heriges de facto vollstandig ungebundenes Waldwirtschaftsrecht erblickten. 
AlB Eigentiimer, Obereigentiimer und Gerichtsherren konnten sie nun seit 

Rechte in Wiirzburg, 1817 Mitglied des Finanzministeriums, 1823 Regierungsdirektor 
in Bayreuth und 1826 in Regensburg, 1831 Regierungspraaident in Passau, spater Minister 
und ging,als solcher nach Griechenland. Von 1825-1834 Landtagsabgeordneter. - Hoff
mann, Okonomische Geschichte Bayerna 1885. 

1) Vgl. Verh. d. K. d. R. 1842-1843, 3. BB., 168f. 
2) Verh. d. K. d. R. 1842-1843, 1 BB., 15f£. 
3) Verh. d. K. d. R. 1842-1843, 1. BB., 107f£.; Motive Iff. 
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Generationen iiber ihre allodialen und grundbaren Waldungen wie nicht minder 
tiber einen gro.llen Teil der Gemeindewaldungen nach Belieben verfiigen, ohne 
von der landesfiirstlichen Forstpolizei, deren Befehle ihnen gegeniiber nur auf 
dem Papiere standen, irgendwie behelligt zu werden. Nach dem Entwurfe 
sollten die sehr weitgehenden, aber ganz allgemein gehaltenen forstpolizeilichen 
Vorschriften noch durch besondere von der Regierung zu erlassende, die ort
lichen Verhaltnisse beriicksichtigende Vollzugsinstruktionen und Regulative 
prazisiert werden. Die Regierung wollte damit offenbar der Verschiedenartig
keit der nach den bisherigen vielen Forstordnungen tatsachlich bestehenden 
wirtschaftlichen und P9lizei~ichen Grundsatze Rechnung tragen. Gerade diese 
Absicht wurde aber von der Reichsratskammer energisch bekiimpft, weil man 
darin einen "Obergriff der Staatsverwaltung in die legislative Sphare erblickte 
und dem Ermessen der Forstbeamten, deren Tatigkeit immer noch mit einem 
gewissen MiBtrauen beurteilt wurde, einen so groBen Spielraum nicht ein
raumen wollte. Der Entwurf wurde von der Regierung zuriickgezogen, weil 
eine Verstandigung zwischen ihr und der Reichsratskammer nicht erzielt 
werden konnte. 

Der Entwurf von 1842 entMlt im Titel III die "aIlgemeinen forstpolizeilichen Bestim
mungen fiir aIle Waldungen ohne Unterschied des Besitzers". Dahin zahlen: 

1. Das Verbot der Rodung; ausnahmsweise soIl dieselbe zulassig sein, wenn die betref
fende Gegend HolziiberfluB hat, dem Walde des Nachbars kein Nachteil erwachst, der 
Boden fiir eine bessere Kultur (Feld, Garten, Wein, Wiese) sich eignet, der Wald nicht 
zum Schutz von Naturereignissen notwendig ist, dritte Berechtigte eingewilligt haben. 

2. Das Verbot der Abschwendung; dazu wird gerechnet: der Abtrieb unreifen Holzes 
oder ganzer Bestande ohne Riicksicht auf Wiederbestockung, Entfernung der Boden
oberflache, exzessive Streunutzung. 

3. Gebot der Wiederaufforstung durch natiirliche oder kiinstliche Verjiingung. 
4. Verbot des kahlen Abtriebes in Schutzwaldungen; letztere Benennung wird aber 

noch nicht gebraucht. 
Ferner ist unter diesem Titel nach dem Vorbilde des badischen Forstgesetzes eine 

ganze Reihe von rein wirtschaftstechnischen Vorschriften enthalten. Die Forst
polizeibehorden haben das ortlich angemessene Minimum des Abtriebsalters (Umtriebs
zeit) zu ermitteln und der Genehmigung der obersten Polizeibehorde zu unterstellen. Wind
wiirfe und Diirrholz sind moglichst bald zu entfernen. In jungen Bestanden diirfen nur 
unterdriickte Stammchen genutzt werden; damit war also die Durchforstung wesentlich 
eingeschrankt. 1m Nadelholz miissen die Hiebe gegen die Windrichtung gefiihrt werden; 
in verteilten Waldungen ist ein das Eigentum des Nachbarn schiitzender Mantel als Wind
schutz zu belassen. - Hauptnutzungshiebe diirfen nur zwischen dem 1. Oktober und 
1. April vorgenommen werden; Schlagraumung bis 1. Mai, Gebirg ausgenommen; Stock
Mhe htichstens Pis Schuh;, Schonung des Jungwuchses. 

Waldweide soIl nur unter Aufsicht eines Hirten vom 1. Mai bis 1. Oktober zugelassen, 
in Jungwiichsen verboten sein, sonst aber wie im FG. von 1852. Grasnutzung in Kul
turen usw. verboten. 

Die Streunutzung sollte nur in der zweiten Halfte der Umtriebszeit mit 3~6jahrigem 
Turnus und 6jahriger Vorhege vom 1. September bis 1. Mai erlaubt sein. Exzessive Streu
nutzung fallt unter den Begriff der Abschwendung. In dem Entwurf von 1846 wurden diese 
Detailbestimmungen- weggelassen. Die Streugewirinung sollte nur da zugelassen werden, 
wo der Waldbestand nicht gefahrdet wird; hieriiber haben die unteren Forstbehtirden 
zu entscheiden mit Offenlassung des Rekurses an die htihere Forstbehtirde. - AuBerdem 
sind yorschriften gegeben iiber Harzgewinnung, Feueranmachen im Walde, Insekten
vertilgung usw. 

"Spezielle forstpolizeiliche Bestimmungen" sind auBerdem fiir die einzelnen Besitz
kategorien erIassen. - In den Gemeinde-, Stiftungs- und Korperschaftswaldungen steht 
der Regierung "die obere Leitung und Beaufsichtigung des Forstbetriebes selbst (der 
Forstbewirtschaftung) zu". "Ober die Bestellung von Wirtschaftsfiihrern sind ausfiihrliche 
Vorschriften vorgesehen. - Lehenwaldungen, deren Besitzer (Vasall) die Gerichtsbarkeit 
und Ortspolizei in dem betreffenden Bezirke selbst ausiibt, werden wie standesherrliehe 
Waldungen, die anderen wie grundbare Waldungen behandelt. - Die Standesherren 
und die mit Gerichtsbarkeit oder mit vorbeh~ltener Forstpolizei versehenen Gutsherren 
sollten verbunden sein, den allgemeinen forstpolizeilichen Bestimmungen in ihren 



Deutsche Staatim(Bayern). 169 

Waldungen nachzukommen. Die Waldungen der Gutsherren ohne Gerichtsbarkeit wurden 
den Privatwaldungen gleichgestellt. 

In den im grundherrlichen Verbande stehenden Waldungen sollte der Grundherr nach 
wie vor das Anweisungsrecht haben und den Nutzeigentiimer anhalteil konnen, daB der· 
selbe durch einen Sachverstandigen einen Betriebsplan aufstellen und den Etat feststellen 
lasse. Das Anweisungsrecht des Grundherren bestand bisher nur in den altbayerischen 
Gebieten, nicht dagegen nach anderen Provinzialrechten, wie z. B. im Frankischen. Der 
Entwurf wollte dieses Anweisungsrecht daher auf ganz Bayern ausdehnen. Ein Betriebs· 
plan und die Ermittlung eines bestimmten Etats war bisher in Bayern nirgends verlangt 
worden. - Fiir die freieigenen Waldungen sollten nur die allgemeinen forstpolizeilichen 
Bestimmungen maBgebend sein;· eine staatliche Einmischung in den speziellen Betrieb 
sollte ausgeschlossen sein. Der Besitzer darf das eine Jahr mehr, das andere Jahr weniger 
Holz schlagen. 

Der Referent des Ausschusses iibte in seinem Berichte an dem Gesetzentwurf eine 
sehr herbe Kritik 1). Die Befugnis der Regierung, die freie Disposition iiber da/! Waldo 
eigentum zu beschranken, wird nicht bestritten. Ein unabweisbares Bediirfnis hierfiir 
liege aber nicht vor, und selbst wenn es vorliegen wiirde, sei zu priifen, ob demselben nur 
durch gehassige ProhibitivmaBregeln oder nicht besser durch andere Mittel· abgeholfen 
werden konne. Durch isolierte MaBregeln, welche von einseitigen Gesichtspunkten aus 
ergriffen werden, wiirden noch wichtigere Momente im wirtschaftlichen Leben des Staates 
gefahrdet. Der beste Schutz des Waldes miisse in dem eigenen Interesse des Waldbesitzers 
selbst gefunden werden, welcher die sichere und steigende Rente inlmer mehr zu wiirdigen 
verstehe. Dem von der Regierung ins Feld gefiihrten drohenden Holzmangel konne man 
durch AufschlieBung der WaIder im Gebirge und an der Landesgrenze mit Hille von Zu· 
und Abfuhrwegen abhelfen, sowie durch Beseitigung des Holzwuchers und Verbreitung 
der Holzsurrogate. Die geplante obere Leitung und Beaufsichtigung der Gemeinde·, Stif· 
tungs. und Korperschaftswaldungen stehe im Widerspruch mit der Verfassungsurkunde 
und dem Gemeindeedikt. In dem Entwurf sei ferner das forstwirtschaftliche Element 
ganz einseitig aufgefaBt und exklusiv in den Vordergrund gestellt. Daher verdiene der 
Entwurf nicht den Namen eines Forstpolizeigesetzes, sondern nur den eines Forstwirt· 
schaftsgesetzes. .Als Forstwirtschaftsgesetz enthiUt der Entwurf viel zu viel, als Forstpolizei. 
gesetz viel zu wenig, und erscheint daher als ein nicht einmal in sich abgeschlossenes Frag· 
ment. Obwohl nach den Motiven das Forststrafgesetz der Zukunft vorbehalten werden 
wolle, enthalte der Entwurf schon viele Strafbestimmungen. Dadurch werde nur Ver· 
wirrung geschaffen. Die Aufnahme rein technischer Bestimmungen und wirtschaftlicher 
Vorschriften (Umtriebszeit, Verjiingung usw.) in das Gesetz erkennt der AusschuB als 
zweckmaBig an unter Hinweis auf das badische Forstgesetz. Wiirde man, wie es von manchen 
Seiten gefordert wird, diese Wirtschaftsvorschriften den instruktiven Normen vorbehalten, 
so konne das .. Eigentumsrecht leicht dem theoretischen Experimentieren geopfert werden. 
Notwendige Anderungen veralteter Vorschriften konnten j€derzeit auf dem Gesetzeswegll 
vorgenommen werden. 

1m speziellen hebt der Referent noch folgen.des hervor. Gegen die Beschrankung der 
Rodung spricht er sich zwar nicht prinzipiell aus, sieht aber in derselben eine Entwertung 
des Waldeigentums wegen der darin liegenden Dispositionsbeschrankung iiber dasselbe. 
Das Durchforstungsverbot miisse fallen; die Fassung dieses Artikels solle konform dem 
badischen Forstgesetz gewahlt werden. Die Festsetzung der Weidenutzung auf die Zeit 
yom 1. Mai bis 1. Oktober sei unbillig. Wenn die Motive hierfiir geltend machen, daB das 
Vieh vor deni 1. Mai keine Nahrung finde und deshalb die Holzpflanzen angreife, so sei 
dagegen auf die Verschiedenheit der Vegetationsentwicklung je nach Klima und Wit· 
terung hinzuweisen; andererseits "werden die Tiere mit scharferen Augen, als diese in unseren 
Bureaus zu finden sein mochten, manche Gabe der miitterlichen Natur da entdecken, 
wo wir noch den starken Winterschlaf als existent theoretisieren". Der Wald solle der Weide 
geoffnet werden, wenn das Holz dem Maule des Viehes entwachsen sei. Die Schafe sollten 
von der Weide nicht ausgeschlossen sein. Das Verbot der Grasnutzung sei "ganz im Geiste 
der Zeit der alten Forstdespotie verfaBt und gebe abermals zu erkennen, wie einseitig, 
nur im isolierten Interesse der Holzwirtschaft", der Entwurf aufgegriffen worden sei. Die 
Beschrankung der Streunutzung auf die zweite Halfte des Umtriebsalters wiirde nament· 
lich in Ober· und Unterfranken auch die "sonst ruhigsten und friedlichsten Untertanen 
zu Widersetzlichkeiten und tumultuarlschen Auftritten treiben und zur auBersten Ver· 
zweiflung bringen". Das Richtige sei zu sagen, die Streunutzung kann insoweit stattfinden, 
als hierdurch der Waldbestand nicht gefahrdet wird. Mit den Vorschriften des Entwurfes 
iiber die Benutzung der verschiedenen Kategorien von Privatwaldungen sowie iiber die 
l<'orstdienstbarkeiten ist Referent im wesentlichen einverstanden. Der AusschuB der 

1) Verh. d. K. d. R. 1842-1843,3. BB.,167ff. 
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Kammer der Reichsrate trat den Ausfiihrungen des Referenten bei 1). Er beschloB, daB 
beziiglich der ~'orstkuratel die Grundsatze def V. v. 22. April 1835 auch im neuen Gesetzti 
maBgebend sein Bollen, und daB vor der Weiterberatung seitens der Regierung vorgelegt 
werden sollen die Instruktion (Vollzugsvorschrift), eine Strafskala, Ausziige aus den Be
richten der Kreisregierungen, erganzende Bestimmungen iiber die Wirksamkeit der niederen 
Forstpolizeibehorde. 

Die Kammer del,' Reichsrate machte diese AusschuBbeschliisse zu den ihrigen 2), die 
Regierung aber verweigerte aus verfassungsrechtlichen Griinden die Vorlage der Berichte 
der Kreisregierungen und einer Instruktion vor der Festlegung des Gesetzes 3). 

Am 24. April 1843 wurde der Entwurf von der Regil'rung (Abel, Graf SeinBheim) 
zuriickgezogen, weil sich die .Antrage des Ausschusses "durch eine so tiefe Kluft von dem 
Systeme und den Fundamentalgrundlagen des Gesetzentwurfes scheiden", daB auf eine 
Verstandigung nicht gehofft werden konne 4). 

1m Jahre 1846 legte die Regierung der Kammer der Abgeordneten einen 
zweiten "Entwurf eines Forstgesetzes" vor 6). Derselbe war mit jenem 
von 1842, abgesehen von einigen redaktionellen Anderungen, vollig gleich
lautend, enthielt aber auBerdem noch einen erschopfenden strafrechtlichen 
Teil. Die Aburteilung der Forstfrevel und Forstpolizeiubertretungen wurde 
entsprechend dem bisherigen Rechtszustande den Polizeibehorden (1852 den 
Gerichten) uberwiesen. In einer Vorahnung der kommenden Ereignisse von 
1848 wurde der Entwurf nicht einmal in einer Kommission beraten. 

Der forstpolizeiliche Teil des Entwurfes von 1846 unterschied sich von jenem des 
Jahres 1842 lediglich dadurch, daB nach ersterem die Forstpolizei sich auf einzeln liegende 
·Parzellen bis zu 10 Tagw. nicht erstrecken sollte, wenn ihre Erhaltung nicht ihrer Schutz
waldeigenschaft wegen notwendig ist, und daB die Vors\lhriften iiber die Streunutzung 
und die Beforsterung der Gemeindewaldungen allgemeiner und kiirzer gehalten waren. 

In dem Gesetz uber die Aufhebung der standes- und gutsherrlichen Gerichts
barkeit, dann die Aufhebung, Fixierung und Ablosung von Grundlasten (Grund
lastenablosungsgesetz) vom 4. Juni 1848 wurde die AblOsung oder Rege
lung der Forstrechte einem zukiinftigen Forstpolizeigesetze uberwiesen. 

Die Fertigstellung eines solchen wurde nun infolge der Aufhebung des Grund
hOrigkeitsverhaltnisses und der gutsherrlichen Gerichtsbarkeit und Polizeigewalt 
sowie durch das Gesetz vom 4. Juni 1848, betreffend die AblOsung des Lehen
verbandes, zu einer unabwendbaren Notwendigkeit. 

Durch diese beiden Gesetze wurde der grund- und lehenherrliche Verband von 595 045 ha 
Waldungen gelost. 

Von da ab gliedert sich das Waldeigentum nur mehr in Staatswaldungen, Gemeinde-, 
Stiftungs-, Korperschaftswaldungen und Privatwaldungen. 

Bei dem im Jahre 1851 versammelten Landtag wurde ein Gesetzentwurf 
eingebracht, der mit zahlreichen, obwohl meist nicht prinzipiellen Abanderungen 
angenommen und am 28. Marz 1852 als Gesetz fur das rechtsrheinische 
Bayern mit Wirkung vom 1. Januar 1853 ab verkundet worden ist. 

In den Motiven wird der bisher bestehende Zustand mit folgenden Worten charak
terisiert 8): "Die groBe Verschiedenheit der bisherigen Verordnungen und forstpolizeilichen 
Vorschriften, die gegenseitigen Widerspriiche in dem mannigfaltigen Inhalte derselben -, 
ihre zum Teil veraltete, der jetzigen Generation nicht mehr gelaufige Sprache, ihre strengen, 
waldkonservatorischen Vorschriften, welche tief in des Privateigentums freie Benutzung 
eingreifen und eine mit dem Geiste der Zeit und den Bediirfnissen der lebenden Generation 
langst nicht mehr vereinbarliche Kuratel, selbst im Privatwalde, vorschreiben, ihre Mannig
faltigkeit und Unvollstandigkeit in bezug auf die Abwandlung der Forstfrevel, endlich 
die allzugroBe Strenge ihrer Strafbestimmungen haben schon vor langerer Zeit das Bediirfnis 
ftihlbar gemacht, diesen wichtigen Zweig der polizeilichen Verwaltung und Strafgewalt 
im gese~zlichen Wege zu ordnen." DasGesetz hebe die "mit der vorgeschrittenen Bildung 
des Volkes und den Zeitverhaltnissen nicht mehr vereinbarliche Strenge" der bisherigen 
Forstordnungen auf. 

1) Verh. der K. d. R. 1842-1843, 3. BB., 250ff. - 2) Desgl. 2. Bd., 58. - 8) Desgl. 
4. BB., 1842-1843, 167ff. - 4) Desgl. 2. Bd., 67. - 5) Verh. d. K. d. Abg. 1846, 1. BB., 
32ff.; Motive 89ff. - 8) Verh. d. K. d. Abg. 1851, 1. BR., 619. - Der Entwurf wurde 
von Finanzminister v. Aschen brenner und Finanzministerialrat v. W aId mann vertreten. 
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Der Unterschied zwischen den Entwiirfen von 1842 und 1846 einerseits und dem 
Gesetze von 1852 andererseits besteht hinsichtlich der Privatwaldwirtschaft im wesent
lichen darin, daB die Entwiirfe von 1842 und 1846 eine Rcihe von rein forstwirtschaft
lichen Vorschriften (Umtriebszeit usw.) enthielten, das Gesetz von 1852 aber solche, ab
gesehen von Schutzwaldungen, nicht mehr kennt. Auch die Gewinnung von Neben
nutzungen ist im Gesetze weniger Beschrankungen unterworfen als in den genannten Ent
wiirfen. 

Die Aburteilung der Forstpolizeiiibertretungen und Forstfrevel wurde im Gesetze von 
1852 den Gerichten iiberwiesen, wahrend bis dahin die Polizeibehorden kompetent waren. 
Diese veranderte Kompetenzbestimmung hatte indessen so lange, als Polizei und Rechts
pflege bei den alten Landgerichten vereinigt war, nur beziiglich der an die hoheren Instanzen 
gelangenden Falle eine erhebliche Bedeutung 1). Die Trennung der Rechtspflege von der 
Verwaltung (Pqli:r.ei) erfolgte erst durch das Gerichtsverfassungsgesetz von 1861. 

Die besondere Stellung, welche das Gesetz beziiglich der Sehutzwaldungen, 
der Gemeinde- und Korporationswaldungen sowie der Forstrechte einnahm, 
wird in den diesbeziigliehen Abschnitten erortert werden. 

In Art. 1 ist der Grundsatz festgelegt, daB jedem Waldbesitzer die freie 
Benutzung und Bewirtschaftung seines Waldes vorbehaltlich der Rechte Dritter 
sowie der Bestimmungen des Gesetzes zusteht. 

Die die Privatwaldwirtschaft beschrankenden Vorschriften des Gesetzes 
betreffen einerseits die Teilung gemeinschaftlicher Privatwaldungen (Art. 20), 
andererseits die "forstpolizeilichen Bestimmungen" der Art 34-47, welche 
fUr aIle Waldbesitzer gleich verbindlich sind 2). Dieselben haben zum Gegen
stand: die Rodung, die Schutzwaldungen, die Abschwendung, die Aufforstung 
von WaldblOBen, die Waldweide, das Feuermachen im Walde, die Vertilgung 
von Forstinsekten, die Errichtung von Gebauden im oder am Walde. In 
Art. 120 Abs. 2 ist die Anstellung von Privatforstbediensteten geregelt_ 

Neuredigierungen mehr formeIler Art erfuhr das Gesetz aus AnlaB des Aus
fiihrungsgesetzes zur ReichsstrafprozeBordnung vom 18. Aug. 1879 und der 
kgl. Verordnung iiber die Organisation der Staatsforstverwaltung vom 19. Februar 
1885. Tiefer einschneidende Anderungen materieller Natur hatte die Gesetzes
novelle vom 17. Juni 1896 im Gefolge (Forstrechtsablosung, Schutzwal
dungen, Zuziehung von Laien zu den Entscheidungen der Forstpolizeibehorden, 
Milderung der Strafbestimmungen). Auch die Vollzugsvorschriften wurden 
entsprechend abgeandert 3). 

Eine Novelle vom 26. Febraur 1908 bezweckt den Schadigungen zu begegnen, 
welchtl fUr die Privatwaldwirtschaft aus dem gewerbsma.Bigen Giiterhandel 
entstehen und ferner den Schutz der Jungholzbestande (hierzu Vollzugsbekannt
machung vom 4. April 1908.) 

Durch Art. 146 des Ausfiihrungsgesetzes zum Biirgerlichen Gesetzbuche v. 9. Juni 1899 
wurde eine Vereinfachung des Zustellungswesens in ]'orstriigesachen verfiigt (Forstgesetz 
Art. 154, 155, 156, 188), durch G_ v. 5. November 1920 Art 143 gcandert (Strafbefehl). 

Die Forstpolizei wird in erster Instanz ausgeiibt durch die Distrikts- (jetzt Bezirks-) 
polizeibehorden (Bezirksamter) und in den Bezirken der einer Kreisregierung unmittelbar 
untergeordneten Stadte durch den Magistrat (jetzt Stadtrat) - ForstpolizeibehOrden; 
in zweiter und letzter Instanz durch die Regierungen, KamlI,lern des Innern - Forst
polizeistellen. 

In denjenigen Fallen, wo die Kreisregier1!ngen als Forstpolizeistellen in erster Instanz 
entscheiden, geht die Berufung an das Staatsministerium des Innern (FG_ Art. 109). 

1) Brater, Forstgesetz 1855, 5f. 
2) Die von Brater, Forstgesetz S. 19, vertretene und von Ganghofer, Forstgesetz, 

iibernommene Anschauung, daB die forstpolizeilichen Vorschriften sich nicht auf die Staats
waldungen erstrecken, ist unhaltbar. 

3) Beziiglich des Details der Abanderungen des Forstgesetzes seit 1879 sei auf die kom
mentierte Ausgabe des Forstgesetoos von Ganghofer, 3. Auf I. 1898, Vorwort, verwiesen; 
4. Auf I. von Web e r, 1904. 
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d) Koburg. 

Nach dem G. vom 20. Februar 1860, die Gemeinde-, Korperschafts- und 
Privatwaldungen betreffend, sind Waldrodungen ohne Genehmigung und Wald
verwiistung verboten, Wiederaufforstung ist erzwingbar. Nach der Ausfiih
rungsverordnung yom 25. Februar 1860 haben die Verwaltungsbehorden min
destens aHe ftinf Jahre eine Revision>der Privatwaldungen vornehmen zu lassen. 
Nach dem G. yom 3. Juli 1869, die Teilbarkeit'des Grundeigentums betreffend, 
ist die Teilbarkeit der Waldgrundstiicke beschrankt. 

Nach der Vereinigung Koburgs mit Bayern wurden durch das bayerische 
Gesetz yom 18. Dezember 1920 die zustandigen Ministerien ermachtigt, bayerische 
Landesgesetze, die vor dem 1. Juli 1920 erlassen wurden, in' den vormals 
koburgischen Landesteilen einzufiihren. Danach kann das bayerische Forst
gesetz auf Koburg erstreckt werden. 

B. Rheinpfalz. 

Die Rheinpfalz hat ein besonderes Forstpolizeirecht, welches aber nicht 
kodifiziert ist. Grundlegend ist die Verordnung der kaiserl. kgl. oflter
reichischen und kgl. bayerischen Landesadministrationskommis
sion yom 15. Dezember 1814 betreffend die Privatwaldungen. Dieselbe 
untersteHt letztere hinsichtlich der jahrlichen Hauungen, der Ausiibung des 
Weiderechts in schonungsbediirftigen Schlagen und der Rodung der staat
lichen Forstpolizei. 

Eine heute noch giiltige Beschrankung der Privatwaldwirtschaft enthalt 
das Dekret yom 6. November 1813, welches die Eigentiimer von Waldungen 
auf den InseIn, Ufem und bis auf 15 km Entfernung yom Rhein verpflichtet, 
jeden Holzhieb drei Monate vor seiner Ausfiihrung anzuzeigen, damit die 
Staatsverwaltung sich die fiir die Rheinbauarbeiten notigen Holzer vorbehalten 
kann. 

Die franzosischen Verordnungen iiber die Holzlieferung zu Marinezwecken 
und zur Pulverfabrikation sind gegenstandslos geworden 1). 

C. Wiirttemberg. 

Die erste Forstordnung fiir das Herzogtum Wiirttemberg erschien im Jahre 
1515 zugleich mit der Landesordnung 2). Das Original oder ein Abdruek ist 
nicht mehr vorhanden. Ihr Erscheinen wurde im Tiibinger Vertrag von 1514 
feierlichst zugesichert, nachdem der Landtag im gleichen Jahre bittere Klagen 
iiber Wildschaden und die Einschrankung der Nutzungen in den nichtlandes
herrlichen Waldern durch die Forstmeister vorgebracht hatte. Daraus geht 
hervor, daB die allgemeine Forstpolizeiaufsicht schon vor 1515 bestanden hatte. 
Die erste Landesordnung von 1495 behandelt auch bereits die pflegliche Behand
lung des "Brenn- und Bauholzes". Diese Forstordnung wurde 1532, 1540, 
1552, 1567 und zuletzt am 1. Juni 1614 erneuert. Die beiden letzten Ausgaben 
stimmen in der Hauptsache voHstandig iiberein. "Ober den SchOnbuch bei 
Tiibingen erschien 1581 und 1583 eine besondere "Schonbuchs-Ordnung". 

1) Ritzmann, Handb. d. Forststraf- und Forstpolizeirechts der Pfalz. Franken
thaI 1904. - Keiper, Forstw. Centralbl. 1905. 

2) Die Forst- und Jagdgeschichte Wiirttembergs ist vorzuglich behandelt in J. G. 
Schmidlin, Handb. d. wiirttembergischen Forstgesetzgebung. Stuttgart, 1. T. 1822, 
2. T. 1823. - Ferner bietet eine erschtipfende Zusammenstellung: Realindex u. Auszug 
der Hochf. Wurttemb. Forstordnung usw. Stuttgart 1748. - Zu vgl. auch: Die forstlichen 
Verhaltnisse Wiirttembergs. Stuttgart 1880, 6Off. - Graner, Die Forstverwaltung 
Wiirttembergs. Stuttgart 1910. - K. v. Fischbach, F. C. 1894, 443. 
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Die Forstordnung von 1614 blieb bis zum ErlaB des Forstpolizeigesetzes vom 
8. September 1879 in Kraft. Einige Anderungen wurden durch die Landtags
abschiede von 1739 und 1753 sowie durch spatere Verordnungen herbeigefuhrt. 

In der Forstordnung von 1567 und 1614 (wahrscheinlich auch schon in 
jener von 1515) wird "in Kraft Unser Oberkeit" ernstlich befohlen, daB die 
darin enthaltenen Grundsatze nicht nur in den landesherrlichen, sondern auch 
in allen anderen Waldern und Geholzen, die den Stadten, Dorfern, Weilern, 
Kirchen, Gemeinden, Privaten, Pralaten und Schirmsverwandten gehoren, 
gehalten werden mussen. Die herzoglichen Beamten sollen auf diese Waldungen 
Obacht geben genau so wie auf die landesherrlichen. Kein Untertan und 
Schirmsverwandter darf in seinen eigenen oder Lehensholzern mehr Holz hauen, 
als ihm fur jedes Jahr vom Forstmeister angewiesen worden ist. Die abgeholzten 
Flachen sind wieder aufzuforsten. Rodungen ohne Genehmigung sind verboten. 

Nach Reskripten von (1597, 1601), 1663 und 1733 muBten die landesherr
lichen Forstbediensteten alljahrlich "Holzberichte" einreichen, in denen zu 
melden war, wie die Walder beschaffen sind und wieviel und was fUr Holz in 
den landesherrlichen, Kommun- und Privatwaldungen im nachsten Jahre zum 
Hiebe kommen solI. In Notfallen durften die Oberforstamter nach dem Land. 
tagsabschied von 1739 auch ohne hohere Genehmigung die Holznutzung be· 
willigen. 

Nachdem 1812 noch besondere Instruktionen iiber die Abfassung dieser 
Holzberichte, in denen auch die Kulturberichte aufzunehmen waren, erlassen 
worden waren, wurden dieselben durch die Dienstesinstruktionen fur das Forst
personal von 1818 und 1822 und durch die technische Anweisung von 1819 
abgeschafft, indem nunmehr von den koniglichen Revierforstern uber aIle Holz· 
und Nebennutzungen in den Privatwaldungen jahrlich ein Nutzungsplan 
aufgestellt und von der staatlichen Direktionsbehorde genehmigt werden muBte. 
Das beantragte Fallungsquantum muBte vom Revierforster angewiesen, das 
wirkliche Ertragnis vom Waldbesitzer der hoheren Behorde zur Kenntnis 
gebracht werden. Bezuglich der Nebennutzungen und der Kulturen war die 
Geschaftsbehandlung ahnlich. 

Von 1810-1818 wurde von allen Holznutzungen in den Kommun-, Kor
porations-, Privat- und Patrimonialwaldungen fUr die Waldaufsicht eine Stamm
miete von 4 Kreuzern vom Gulden Holzwert (6,7%) durch die koniglichen 
Forstkassen erhoben an Stelle der friiheren an die Forstbediensteten zu zahlenden, 
1808 aufgehobenen Akzidentien 1). 

Die Standesherren, die, wie aIle anderen Adeligen, an die von den landes
herrlichen ForstbehOrden genehmigten Fallung~plane in ihren Waldungen 
gebunden waren (Verordnung von 1807 und friihere), wurden von 1819 an 
bei Behandlung und Benutzung ihrer Waldungen keinen Beschrankungen 
mehr unterworfen, muBten aber der Forstdirektion jede gewunschte Auskunft 
uber ihre Waldwirtschaft erteilen und zur Rodung Genehmigung einholen. 
Die Waldungen der Ritterschaft (Grundherren) soUten nachhaltig bewirtschaftet 
werden nach Vorschrift der allgemeinen Gesetze, wurden aber tatsachlich 
seitens der Staatsforstbehorden nicht anders behandelt wie die standesherr
lichen Walder. 

Fur die eigentlichen Privatwaldungen blieb zwar die Rodung von besonderer 
Erlaubnis abhangig, hinsichtlich der Aufsicht uber die Waldbehandlung wurden 
aber Praxis und gesetzliche Vorschriften allmahlich milder. Yom Jahre 1844 
an war den Revierforstern gestattet, unter Umstanden die Erlaubnis zu Holz
fallungen ohne Auszeichnung schriftlich zu ertcilen; die Fallungen fUr den 

1) Sch midlin § 338, 349. 
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eigcnen Bedarf der Waldbesitzer aber waren von da an ziemlich freigegeben 
und nur noch im allgemeinen zu kontrollieren. Noch weiter ging die Verfugung 
von 1865, indem die bis dahin jahrlich anzufertigenden Nutzungs-, Kultur
und Streunutzungsplane sowie die Fallungsnachweisungen fur Privatwaldungen 
abgeschafft wurden. Die Revierforster hatten nur mehr daruber zu wachen, 
daB keine unerlaubten Ausstockungen oder Devastationen vorkamen. Zur 
Vornahme eines Kahlhiebes in Nadelwaldungen oder eines in seinen Folgen 
ahnlichen Riebes sollte die Genehmigung des Revierforsters erforderlich, diese 
aber dort ausgeschlossen sein, wo fur die angrenzenden Waldbestande Gefahr 
zu befUrchten ware, oder wo der kiinstliche Wiederanbau der Flache mit Holz
pflanzen nach den Standortsverhaltnissen oder aus anderen Griinden voraus
sichtlich Anstanden unterliegen wurde 1). 

Durch das Forstpolizeigesetz yom 8. September 1879 wurde die 
Privatwaldwirtschaft freigegeben vorbehaltlich der fUr Schutzwaldungen gel
tenden Bestimmungen und des fur alle Privatwaldungen geltenden Verbotes 
der Rodung ohne Genehmigung und des Devastationsverbotes. Es erhielt 
unterm 19. Februar 1902 eine neue Fassung, welche in erster Linie 
durch das Korperschaftsiorstgesetz yom 19. Februar 1902 und dann 
durch die Aufhebung der koniglichen Revieramter yom 1. April 1902 ab (Ein
fuhrung des Oberforstersystems in der Staatsforstverwaltung) veranlaBt wurde. 
Die Abanderungen betreffen, abgesehen von solchen rein formeller Natur, 
die strafrechtlichen Bestimmungen und das Verfahren in Forstpolizeistraf
sachen. 

AuBerdem gilt noch die Waldfeuer16schordnung yom 4. Juli 1900. 

D. Baden. 

Die altesten Forstordnungen 2), namlich die Waldordnung fUr den LuBhart 
von 1448, die Ordnung fur die Waldforster auf der Hardt von 1483 und die 
Baden-Badische Ordnung fur die Waldforster an der Murg von 1533 3 ) beziehen 
sieh nur auf die Domanenforste. Die iin 16. Jahrhundert erlassenen allgemeinen 
Forstordnungen erstreckten sich aber auf samtliche Waldungen. 

Ais Hauptgesetze kommen in Betracht: die FO. fiir die obere Markgrafschaft Baden 
v. 1587 u. 1686, die FO. fiir die Landgrafschaft Sausenberg und die Herrschaft Roteln 
v. 1574, fiir die Markgra£schaft Hochberg v. 1614 und fiir die obere und untere Markgraf
schaft Baden v. 1614, die FO. fiir die Markgrafschaft Baden v. 1723, welche an Stelle der 
heiden vorigen trat und bis zur neueren Gesetzgebung galt. 

In den Waldungen der Untertanen durfte kein Holz ohne Anweisung durch 
die Forstbediensteten gefallt und verkauft werden. In einer Verordnung von 1693 
fur Baden-Durlaeh wird gerugt, daB die Gemeinden und Untertanen es als 
eine Neuerung ansehen, daB sic in ihren eigenen und Zinswaldungen nicht nach 
ihrem Belieben handeln durfen; demgegenuber wird verordnet, daB innerhalb 
des Gebietes der landesherrlichen Jurisdiktion bei Vermeidung der in der Forst
ordnung bestimmten Strafe kein Waldbesitzer, er sei Herrsehaft, Gemeinde, 
Privater oder Auslander, ohne des landesherrlichen Forstmeisters Genehmigung 
auch nur das Geringste an Holz hauen oder verkaufen soIl. Dieser Befehl wurde 
1749 wiederholt. Die Oberforstamter haben aIle Waldungen jahrlich einmal 
zu' visitieren. Nach Wiedervereinigung der altbadischen Stammlande im Jahre 

1) Die forstlichen Verhaltnisse Wiirttembergs, 62. - Sch midlin § 298 bis 302, 326ff. 
2) Behlen und Laurop, Handb. d. Forst- u. Jagdgesetzgebung des GroBh. Baden, 

1827. - Vogel mann, Die Forstpolizeigesetzgebung im GroBh. Baden, 1871 (Auszug 
aus den Landtagsverhandlungen seit 1819). - Kru tina, Die badische Forstverwaltung. 
1891. - Asal, Das badische Forstrecht. 1898. 

3) Von mir mitgeteilt in der A. F. u. J. Z. 1888, 299. 
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1771 wurde durch Verordnung von 1787 die landesherrliche }1'orstaufsicht 
uber alle Waldungen des Landes nochmals proklamiert. 

Nach der Forstinstruktion von 1808 dehnt sich die forsteiliche Obrigkeit 
der Landesherrschaft uber die samtlichen im Staate befindlichen Waldungen, 
je nach Umstanden der Besitzer derselben, weniger oder mehr aus. AIle Wal
dungen in den unmittelbaren Landesteilen sind der unteren und oberen landes
herrlichen BefOrstcrung und Gerichtsbarkeit unterwoden, soweit nieht einzelne 
Teile als Folge der Grundherrlichkeitsvedassung und besonderer Privilegien 
eine Ausnahme beanspruchen konnen und wollen. 

In dem Konstitutionsedikt von 1807 ist ausgesprochen, daB der Landes
herrschaft in den standesherrlichen Gebieten die oberste Forst- und Jagdpolizei 
vorbehalten ist, wozu gehoren die Anordnung von Waldvisitationen, die Verbote 
des Holzverkaufes auBer Landes, die Bestimmung der Forsttaxen und Strafen. 
Den Standesherren kam die Forstgerichtsbarkeit und die Forst- und Jagd
polizei in ihren eigenen sowie in den Gemeinde-, Kirchen-, Stiftungs- und Privat
waldungen zu. Sie muBten aber ihre Forstbeamten aus der Reihe der Staats
dienstaspiranten nehmen. - Die Grundherren hatten nach dem Konstitutions
edikt von 1807 nur die Forst- und Jagdpolizei in den in ihrer Grundherrschaft 
gelegenen Waldungen, dagegen nicht die Gerichtsbarkeit. Ihre Forster muBten 
sie aus der Zahl der approbierten Jagerburschen oder Forstpraktikanten nehmen. 

Nach Verordnung von 1809 und 1810 muBten auch die Privatwaldeigentumer 
jahrlich der Forstbehorde ihren Bedad an Holz usw. anzeigen, welche dann 
zu prufen hatte, ob der geplante Holzhieb dem wirklichen Bedudnis und der 
nachhaltigen Ertragsfahigkeit des Waldes entspricht. 

1m Jahre 1810 wurden Grundregeln der HiebsfUhrung fUr aIle im Lande 
befindlichen Wald1).ngen erlassen: Es duden nur Bestande angehauen werden, 
die "den hochsten Grad der Wachsbarkeit" und die Samenreife erlangt haben. 
In den Hochwaldbestanden mussen so viele Samenbaume stehen bleiben, daB 
bei eintretendem Samenjahre der ganze Boden sich besamen kann. Der Nach
hieb der "Standbaume" dad in der Ebene in 2-3 Perioden, im Gebirge auf 
einmal edolgen, wenn der Nachwuchs ungefahr einen FuB hoch ist (also Schirm
schlagwirlschaft). "Die verderbliche Methode kahler Abtriebshiebe" dad nicht 
mehr angewendet werden. Diese Verordnung war gUltig bis 1831 und wurde 
dann beinahe wortlich unter die formell jetzt noch geltenden allgemeinen forst
polizeilichen Vorschriften des Forstgesetzes von 1833 aufgenommen. Die Privat
waldungen sind aber in der angegebenen Richtung auch seit 1833 an diese 
V orschriften nich t ge bunden. 

Wie uberaIl, so bezogen auch in Baden die Forstbediensteten Anweisgebuhren 
(Forstordnung 1614, 1693). 

Gleich im ersten Landtag im Jahre 1819-1820 faBte die zweite Kammer den 
BeschluB, daB fUr die Bewirtschaftung aller Privatwaldungen kunftig jede 
forsteiliche Einmischung, jeder Zwang und jede forsteiliche Gebuhr aufhoren 
moge, auBer in den Fallen, in welchen die ganzliche Ausstockung oder eine 
wesentlich veranderte Kulturart beabsichtigt ist. Die erste Kammer trat 
diesem Beschlusse nicht ganz bei, indem sie daran festhielt, daB zu Holzhieben 
zum Zweck des Holzverkaufs die Genehmigung der ForstbehOrde eingeholt 
werden musse. Infolgedessen kam eine Vereinbarung beider KammeTll nicht 
zustande. Die Debatten hatten aber zur Folge, daB die Regierung unterm 
21. Fe bruar 1821 ein provisorisches Gesetz erlieB, wonach jeder Privat
waldbesitzer Holz zu seinem eigenen Bedad unter Befreiung von allen bisher 
gesetzlichen oder ublich gewesenen GebUbren und Stammgeldern fallen durfte 
unter der Bedingung, daB der Waldeigentumer jahrlich seinen Bedad bei· der 
Orls- und Forstbehorde anzeigte, bei dem Holzschlage die notige Zahl von 
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Samenbaumen iiberhielt, nichts zum Nachteile der angrenzenden Waldungen 
vornahm und die allgemeinen forst- und baupolizeilichen Anordnungen befolgte. 
Streu- und Weidenutzung durfte nur zur eigenen Bedarfsbefriedigung, Weide 
nicht in jungen Schlagen, Streugewinnung nur in haubaren Bestanden statt· 
finden. Riebe zum Zweck des Holzverkaufes muBten forstbehordlich genehmigt 
und gegen die herkommlichen Gebiihren angewiesen werden. Zur Rodung 
war Genehmigung erforderlich. 

Da dieses Gesetz nach keiner Seite hin befriedigt hatte, wurde unterin 
28. Dezember 1831 ein neues verkiindet. Danach stand jedem Privat· 
waldbesitzer die freie Bewirtschaftung seiner Waldungen ohne Einmischung 
der Forstbehorde unter Beobachtung der Forstpolizeigesetze zu. Die Forst· 
polizeibehorde durfte nur dann einschreiten, wenn die Zerstorung oder Aus· 
rottung eines Waldes von 50 Morgen (18 ha) und aufwarts in Frage stand und 
der Eigentumer zu einer solchen Kulturveranderung nicht die Erlaubnis ein· 
geholt hatte. Diese durfte ohne Angabe der Griinde nicht verweigert werden. 
War das Einschreiten der Behorde geboten, so konnte der Eigentumer zur 
Wiederkultur des Waldes angehalten werden, eben so wie derjenige, der einen 
gerodeten Waldboden von weniger als 50 Morgen ein Jahr lang ode liegen 
gelassen hatte. 

Die Gesetze von 1821 und 1831 bezogen sich nur auf die Privatwaldwirt· 
schaft. FUr die ubrigen Gegenstande des Forstwesens galten die Bestimmungen 
der Forstordnungen. 

Unterm 15. November 1833 wurde nun ein vollstandiges Forst
gesetz erlassen. Dasselbe behandelt die Forstpolizei, die Forstberechtigungen 
und die Forstfrevel. Hinsichtlich der Privatwaldungen behielt das neue Gesetz 
die Bestimmungen des Gesetzes von 1831 dem Sinne nach bei, verminderte 
aber die FlachengrqBe von 50 Morgen (18 ha) auf 25 Morgen (9 ha) unter den 
gleichen Bedingungen wie im Gesetze von 1831. - Infolge der Freigabe der 
Privatwaldwirtschaft seit 1831 glaubte man konstatieren zu konnen, daB von 
den Privatwaldungen, welche nicht in Handen von GroBwaldbesitzenl sich 
befanden, 30 0/ 0 oder 50/ 0 der Waldflache des Landes zerstort, verOdet und schlecht 
bewirtschaftet wurden und zwar hauptsachlich im Schwarzwald. 

In der dem 184ger Volksaufstand folgenden reaktionaren Zeit kam unter 
der Einwirkung derselben die Gesetzesnovelle yom 27. April 1854 zu
stande, betr. die Bewirtschaftung der Privatwaldungen, die unter 
Aufhebung der diesbezuglichen Bestimmungen des Forstgesetzes von 1833 
zwar den Privatwaldbesitzern die freie Benutzung und Bewirtschaftung ihrer 
Waldungen zuerkennt, jedoch die Ausstockung des Waldes ohne behordliche 
Erlaubnis sowie die Zerstorung durch ordnungswidrige Wirtschaft ohne Ruck· 
sicht auf die FlachengroBe untersagt und fUr jeden Kahlhieb oder einen anderen 
in seinen Folgen ahnlichen Rieb die Einholung der behordlichen Genehmigung 
vorschreibt. Als Waldzerstorung kann auch eine zu intensive Ausubung der 
Nebennutzung gelten. 

Dieses Gesetz ist noch in Geltung. 
Durch G. yom 25:Februar 1879, das Forststrafrecht und das Forststraf· 

verfahren betr., wurde der dritte Teil des G. von 1833 "von den Forstfreveln" 
mit Ausnahme der das Hutpersonal betreffenden Bestimmungen aufgehoben 
und durch neue Vorschriften ersetzt. 

E. Hessen. 
Ein groCer Tell Landes besteht aus fruheren reichsunmittelbaren Standes· 

herrschaften. Ungefahr derell: 20, dann reichsunmittelbare KlOster, freie 
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Reichsstadte, die Kurpfalz und Mainz lieferten ihr Kontingent und hatten ver
schiedene Forstordnungen. 

W eis tu m iiber den Dreieicher Wildbann v. 1338; Instrument iiber das Hubgericht 
und Wildbann zu Lorsch v. 1423; fiir die althessischen Landesteile FO. v. 1520 u. 1776; 
fiir die kurpfaIzischen Gemarkungen HO. v. 1605, 1711, 1719; fiir die kurmainzischen 
FO. v. 1628 u. 1718; fiir das Oberamt Starkenburg die Jagd-O. fiirs Oberamt Steinheim 
und die WOo fiir die Gemeinde Lampertheim V. 1741; in der Standesherrschaft Isenburg
Birstein FO. V. 1761; im Erbachschen FO. v. 1770; in der Provinz Rheinhessen die fran
zosische FO. V. 1669 und die Gesetze vom 19. Juli und 28. September 1791 und vom 
20. Messidor des Jahres III. 

Einzelne dieser Forstordnungen. gestatteten die freie Bewirtschaftung der 
Privatwaldungen, andere enthielten wesentliche Einschrankungen. 

Durch die organische V. v. 1811 wurden die samtlichen Waldungen des 
GroBherzogtums in die heute noch geltenden Klassen eingeteilt und unter strenge 
Forstaufsicht gestellt. Durch eine weitere V. v. 1819 wurde aber die Privat
waldwirtschaft im wesentlichen freigegeben. Fur die Provinzen Starkenburg 
und Oberhessen einerseits und Rheinhessen andererseits bestanden fur die 
Privatwaldungen II. Klasse etwas verschiedene Bestimmungen. 

AIle diese friiheren Verordnungen wurden durch das Gesetz, die Forst
verwaltung im GroBherzogtum Hessen betreffend, vom 15. April 
1905 aufgehoben, nur die bisherige Einteilung der Waldungen und die Vor
rechte der Standesherrn blieben davon unberiihrt. 

Das gesamte Staatsgebiet ist in forstliche Verwaltungsbezirke (Ober
forstereien) eingeteilt, eine jede Oberforsterei wieder in Domanial-, Kom
munal- oder Privatforstwarteien. Letztere sind die Dienstbezirke der von 
Standesherren und anderen Privatwaldbesitzern I. Klasse selbstandig an
gestellten Forstwarte. 

Die Waldungen gliedern sich in bezug auf ihre Eigentumsverhiiltnisse und 
ihre forstpolizeiliche Stellung in: 1. Domanial-(Staats-)waldungen, 2. Kom
munalwaldungen (Gemeinde-, Korporations-, Stiftungs- und Markerwaldungen), 
3. Privatwaldungen I. Klasse, d. s. die Waldungen der Standesherrn und auBer
dem solcher Privatwaldbesitzer, deren Waldungen durch eine von dem Besitzer 
bestellte Person bewirtschaftet werden, die die allgemeine Staatsprufung fUr 
das hohere Forstfach in einem deutschen Bundesstaat bestanden hat (ausnahms
weise geniigt auch sonstige hinreichende Be£ahigung) [192054996 ha], 4. Privat
waldungen II. Klasse, fUr welche solche forsttechnische Beamte nicht bestellt 
sind (1920 22851 ha). 

AIle Waldungen unterstehen der forstpolizeilichen Oberaufsicht der oberen 
Forstbehorde. Die Privatwaldwirtschaft ist frei bis auf die Rodung und den 
Zwang zur Wiederaufforstung. Fur die standesherrlichen Waldu,ngen bestehen 
hinsichtlich der Rodung die Sondervorschriften des G. v. 1858 weiter zu Recht 
(s. Privatwaldwirtschaft: Rodung) und auBerdem ist nach dem gleichen Gesetz 
das forstpolizeiliche Aufsichtsrecht der Oberforsterei fUr diese Waldungen 
eingeschrankt. Schutzwaldungen kennt das hessische FG. nicht. 

Die Sonderstellung der Privatwaldbesitzer I. Klasse besteht in der Selb
standigkeit hinsichtlich der Bestellung des Forstpersonals und in der Befreiung 
von den Beitragen zu den Besoldungen der Kommunal-(Privat-)Forstwarte, 
welche nach dem G. v. 17. Januar 1901 die Eigentumer von Privatwaldungen 
II. Klasse zu zahlen hatten (34 Pfg. je ha). 

Durch G. v. 30. Juli 1920 uber die Neuorganisation der Forste:J;eien wurde 
die Verstaatlichung der Gemeindeforster und des Forstschutzes der Privat
waldungen II. Klasse angeordnet. Diese Waldeigentumer mussen hierfur Bei
trage an die Staatskasse leisten. 

End res, Forstpolitik. 2. Auil. 12 
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Zu Allfang des Jahres 1920 wurde ein Vorentwurf zu einem hessischen "Wald. 
gesetz" bekannt, der fiir die Verhandlungen iiber ehi solches zur Grundlage dienen solite. 
Nach diesem Entwurf solite die Verwaltung aller Waldungen durch staatliche Forstamter 
erfolgen. Nur die Waldungen, die ein geschlossenes Ganze bilden, so daB die Eigentiimer 
besondere Verwaltungsbezirke einrichten konnen, soliten auf Antrag hiervon ausgenommen 
werden. Innerhalb der forstlichen Verwaltungsbezirke sollen die Waldungen ohne Riick· 
sicht auf die Eigentumsverhiiltnisse zu Forstereien zusammengeschlossen werden. Die 
Verwaltungsbezirke und Forstereien werden durch das Finanzministerium gebildet. Siimt· 
Hche Forstbeamte sind Staatsbeamte (mit hessischer Staatspriifung), die Forstiimter 
sind der oberen Forstbehorde unmittelbar unterstellt. Ferner war vorgesehen: Fiir die 
Bewirtschaftung aller Waldgrundstiicke gelten die Grundsiitze eines nachhaltigen Betriebs. 
FUr alle sich zum Nachhaltsbetrieb eignenden Waldungen sind allgemeine Betriebsplane 
aufzustellen, sowie jiihrliche Wirtschaftsplane. Innerhalb einer oder mehrerer benach· 
barter Gemarkungen konnen Waldeigentiimer zu einer Offentlich·rechtlichen Waldgenossen. 
schaft zusammengeschlossen werden. 

Die Durchfiihrung der Grundsatze dieses Entwurfs wiirde zu einer Sequestrierung 
des gesamten Privatwaldbesitzes sowie zur Herabdriickung des Eigentiimers in die Stelle 
eines bevormundeten Rentenempfangers fiihren und die Vorstufe zur Sozialisierung bilden. 
Die Bindung der Privatwaldwirtschaft wiirde noch iiber die Wirkung der Beforsterung 
der Gemeindewaldungen hinausgehen. 

Der Stiindige AusschuB des Reichsforstwirtschaftsrates sprach sich in seiner Sitzung 
yom 23. April 1920 einstiInmig gegen die Tendem; dieses Entwurfes aus. (Vgl. Mitteilungen 
des Reichsforstwirtschaftsrates 1920, Nr. 4, S. 75 u. Nr. 5, S. 86.) 

F. ElsaB-Lothringen. 
Beziiglieh der geschichtlichen Entwicklung der Forstpolizeigesetzgebung sei hier auf 

"Frankreich" verwiesen. 1m ElsaB, zu dem damals aueh die Grafschaft Dagsburg gehorte, 
wurde die Ordonnanee von 1669 im Jahre 1694 in ihrem ganzen Umfange eingefiihrt, aber 
bereits 1700 erwirkte die Provinz durch "Obernahme einer weiteren Steuer die Beschrankung 
der Rechtsverbindlichkeit der Ordonnanc~ auf die Kronwaldungen. 1m Herzogtum Lo th. 
ring en wurde die Ordonnance mit dem tJbergange an Frankreich im Jahre 1766 Gesetz 1). 

Die forstgesetzliche Grundlage bildet das franzosische Forstgesetzbuch 
(Code forestier) yom 21. Mai 1827 mit Ausfiihrungsverordnung vom 1. August 
1827 und mit den Novellen vom 4. Mai 1837 und 18. Juni 1859. Dnter der 
deutschen Verwaltung waren jedoch erhebliche .Anderungen eingetreten. 

Privatwaldungen sind nur hinsichtlich der Vornahme von Rodungen 
beschrankt, wenn sie Schutzwaldeigenschaft haben. 

Vollstandig neu geordnet wurde die BehOrdeneinrichtung durch G. V. 20. Dezember" 
1871 bzw. V. 25. Februar und 20. September 1871, das Forststrafrecht und Forststrafver· 
fahren durch G. V. 28. April 1880. 

Die Bestimmungen der Art. 17 u. 18 des Forstgesetzbuches, nach welchen in den 
Staatswaldungen der Holzverkauf nur auf dem Wege der offentlichen Versteigerungen 
stattfinden darf, wurden durch V. V. 25. Januar 1871 auBer Kraft gesetzt. Die Art. 17 
bis 52, welche die Versteigerung und den Einschlag der auf dem Stock verkauften Bestiinde 
behandeIn, waren praktisch gegenstandslos geworden, weil der Verkauf des Holzes nur 
mehr im aufgearbeiteten Zustande erfolgte. 

Die Bestimmung des Art. 16, daB ohne landesherrliche Genehmigung kein auBer· 
ordentlicher Holzschlag gefiihrt werden darf, wurde aufgehoben. Die Strafbestimmungen 
der Art. 53-57, betr. die Versteigerungen der Eichellese, der Mast· und SchmalzweidEl 
wurden durch das Forststrafgesetz von 1880 ersetzt. Die Art. 86-89 iiber Kron· und 
Apanagewaldungen waren gegenstandslos geworden. Die Art. 122-135, betr. die zu 
Marinezwecken bestiInmten Holzer, haben keine praktische Bedeutung mehr. Die Art. 144 
bis 217, welche von der Polizei und dem Schutz der Waldungen, von der Verfolgung der 
Frevel, von den 8trafen und Verurteilungen handeIn, sowie die Strafandrohungen in den 
TiteIn 1-9 und 15 wurden durch das Forststrafgesetz von 1880 aufgehoben und ersetzt, 
und damit auch die diesbezuglichen Vorschriften der Novelle von 1859. 

Das G. v. 28. Juli 1860 iiber die Wiederbewaldung, das in Frankreich durch das G. V. 

4. April 1882 derogiert wurde, hat in EIsaB·Lothringen noch Geltung 2). 

1) Nach ~ey, Das Reichsland EIsaB.Lothringen, Abh. 11, 199. 
2) von Berg, Mitteilungen uber die forstlichen Verhiiltnisse in EIsaB.Lothringen. 

StraBburg 1883. - 80lff und Mitscher, Die in ElsaB.Lothringen geltenden Forst· und 
Jagdgesetze. StraBburg 1876. 
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3. Die FOl'stpolizeigesetzgebung del' mitteldeutschen Staaten. 

A. Sachsen. 

Das erste Forstpolizeigesetz ist die Forstordnung Kuriiirst Augusts yom 
8. September 1560 fiir die Amter Schwarzenberg und Crotendorf 1). Noch 
mehr wie in den Forstordnungen anderer Lander wirdhier die Riicksichtnahme 
auf die Jagd betont. Zunachst wurde diese Forstordnung zwar fUr die Bewirt
schaftung der landesherrlichen Waldungen erlassen, iiberdies aber auch verordnet, 
daB die Untertanen des Landesherrn sowohl wie die der Ritterschaft und der 
Stli.dte aus ihren Waldern, die in der kurfUrstlichen Wildbahn gelegen sind, 
ohne Genehmigung und Anweisung der landesherrlichen Jagd- und Forstbeamten 
kein Holz verkaufen und darin auch nicht die Weide ausiiben diirfen. Auch 
die Kloster sollen ihre in der Wildbahn gelegenen Waldungen pfleglich ge
brauchen. 

Die Forstordnung Kurfiirst Augusts fiir die Grafschaft Mansfeld von 1585 
stellte sowohl der Grafen als der Untertanen eigentiimliche Geholze unter 
strenge polizeiliche Aufsicht (Anweisung des Holzes durch den Oberforstmeister, 
Einteilung aller Geholze in zwolfjahrige Gehaue, Verbot der Rodung, Ver
schonung der Schlage mit Weide und Graserei in den ersten fOOf Jahren usw.) 2). 

Ein Patent von 1598 verbietet dem Adel und allen anderen Waldbesitzern 
die Walder zu verhauen und nach ihrem Gefallen abzutreiben 3). 

1m Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts erschienen dann noch eine ganze 
Reihe von Patenten und Resolutionen, die auf die pflegliche Behandlung der 
Privatwaldungen und auf die Verhiitung der Ausstockung abzielen (Henne
bergische Forstordnung 1697, Verordnungen von 1713, 1726, 1732, 1763). 

Fur die Oberlausitz wurde 1767 ein Forstpolizeigesetz erlassen. Den Unter
tanen werden hierin ihre Holzungen zwar "zu ihrem ungestorten Eigentum 
und Nutzung" uberlassen, die grundhorigen Bauern durfen aberohne Einwilligung 
ihrer Grundherren keine Holznutzung in ihrem Walde vornehmen. 

Den letzten Akt forstpolizeilicher Einwirkung auf die Privatwaldwirtschaft 
bildet das Mandat yom 30. Juli 1813, welches die Gewinnung von Neben
nutzungen im Interesse der Nachhaltigkeit der Holzproduktion einschrankt. 

Die Handhabung aller dieser Verordnungen wurde im Laufe der Zeit immer 
laxer. Die Landesverfassung von 1831 hlelt dieselben zwar formell aufrecht, 
indem im § 27 allgemein gesagt wird: "Die Freiheit der Person und die Gebarung 
mit dem Eigentume sind keiner Beschrankung unterworfen als welche Gesetz 
und Recht vorschreiben", tatsachlich wurde aber von da ab die Privatwald
wirtschaft vollig freigegeben und kein Waldbesitzer in der beliebigen Behand
lung und Benutzung oder Ausstockung der Waldungen mehr gehindert. Dieser 
tatsachliche Zustand wurde durch die Landtagsverhandlungen von 1879-1880 
insofern anerkannt, als infolge eines im Jahre 1876 von einem Landtagsmit
glied gestellten Antrages, die Regierung um AnsteIlung von Erorterungen 
uber das Bediidnis eines Waldschutzgesetzes zu ersuchen, der Landtag auf 
Grund der daraufhin gepflogenen amtlichen Erhebungen die Regierung ledig
Hch ersuchte, durch den Landeskulturrat bzw. durch die landwirtschaftlichen 
Vereine auf eine rationelle Waldpflege hinzuwirken 4). Nur fur Waldungen 
von Familienanwartschaften sind nach dem G. v. 7. Juli 1900 aIle 10 Jahre 
zu erneuernde und der Behorde vorzulegende Wirtschaftsplane erforderlich. 

1) Codex Augusteus II, 487. 
2) Stisser, Forst- und Jagdhistorie. {2. Aufl. 1754 im Anhang. 
3) Codex Augusteus II, 531. 
') Tharandter forst!. Jahrb. 1881. 

12* 
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Nach dem Gesetz vom 17. Juli 1876, betr. den Schutz derWaldungen gegen 
schadliche Insekten, ist jeder Waldeigentiimer verpflichtet, in seiner Waldung 
die zur Abwehr und Vertilgung forstschadlicher Insekten dienenden MaBregeln 
zu ergreifen, ebenso der Inhaber eines Holzlagerplatzes 1). 

B. Thiiringen. 
1. Sachsen·Weimar 2). FUr die Privatwaldungen kommen heute noch formell folgende 

Gesetze in Betracht: 1. Ffir die altweimarischen Gebietsteile: Landordnung v. 1589, 
FO. v. 1646, Jenaische FO. v. 1674, Weimarsche FO. v. 1775, V. v. 19. November 1745 
(Schmidts Ges.-Sammlung Bd. III); 2. fiir die vormals kursachsischen Gebietsteile 
V. v. 1726; 3. ffir die alt-eisenachschen Gebietsteile V. v. 1768; 4. ffir die friiher preuBi
schen Gebietsteile das ALR.; 5. ffir die vormals kurhessischen Gebietsteile V. von Kassel 
v. 1711, Reskript hierzu v. 1712, V. v. 1777; 6. ffir die vormals fuldaischen Gebiete ver
schiedene Bestimmungen. 

Diese Verordnungen und Gesetze wurden durch Bekanntmachung v. 21. September 
1838 als noch zu Recht bestehend erklart und deren piinktliche Handhabung wurde noch 
besonders eingescharft. Sie stimmen darin iiberein, daB den Waldeigentiimern ein un
beschranktes Recht zur Ausfiihrung von Holzschlagen, namentlich von groBeren Holz
abtrieben, und zur Rodung nicht zusteht, daB vielmehr alie Waldungen der besonderen 
Aufsicht der landesherrlichen Forstbeamten unterworfen sind und Holzschlage nur 
mit Genehmigung der letzteren, Rodungen und groBere Holzabtriebe nur 
mi t landespolizeilicher Erlaubnis vorgeno mmen werden diirfen 3). 

Tatsachlich kommt gegenwartig nur noch das Rodungs- und Devastationsverbot zum 
Volizug. 

2. Sachsen·Meiningen. FO. v. 1856: Die Gemeinde- usw. -waldungen stehen unter 
der Oberaufsicht der Staatsregierung, die PrivatwaldungeIl' insofern, alsabgetriebene 
Flachen sobald als moglich wieder mit Holz anzubauen und Rodungen nur ausnahmsweise 
mit Genehmigung zulassig sind. Eine Ausschreibung des Minis~iums hierzu v. 12. Mai 1906 
erklart den Wiederanbau ffir ausreichend, wenn die Pflanzen bei Nadelholz nicht mehr 
aIs 2 m, bei LaubhOlzern nicht mehr als 5 m fiir 2,5 m hohe Pflanzen (Heister), nicht mehr 
als 1 m bei Saaten und Pflanzen bis zu 1 m Hohe entfernt sind. Frist in der Regel 2 Jahre. 

Am 15. Marz 1910 wurde ein Gesetz betr. Waldgenossenschaften erlassen. 
3. Sachsen-Altenburg. Eine Instruktion von 1849 weist lediglich die herzogl. Revier

verwalter an, die Privatwaldbesitzer mit Rat und Anleitung zu unterstiitzen und ffir den 
Schutz der Privatwaldungen Sorge zu tragen. -

4. Gotha. Das Waldschutzgesetz v. 19. Juli 1904 erklart als Waldgrundstiicke die
jenigen Grundstiicke, welche in die anzulegenden und fortzufiihrenden Forstlagerbiicher 
eingetragen sind. Das G. behand,elt die Schutzwaldungen, die Bewirtschaftung der 
Gemeinde-, Kirchen-, Stiftungs-, Anstalts- und Genossenschaftswaldungen und der Privat
fideikommiBwalder. Die iibrigen Privatwaldungen sind bis auf die Rodung frei. 

o. Schwalzburg-Sondershausen. Das G. v. 1892 ffir die Bewirtschaftung der Privat
waldungen bevormundet die Privatwaldbesitzer in jeder Beziehung. 

6. SchwBlzburg-Rudolstadt. G. v. 1840: Rodung beschrankt, Aufforstung geboten. 
7. ReuB. a) ReuB a. L. V. v. 1870: Die Holzgrundstiicke wurden in "verfiigbare" 

und "nicht verfiigbare" eingeteilt. Erstere sind vollig frei, ffir letztere besteht Zwang 
zur Wiederaufforstung. b) ReuB j. L. Das G. v. 1893 ordnet die Wiederaufforstung an. 

C. Waldeck und Pyrmont. 
FO. 1853: Verbot der Verwiistung der Holzbestande, Einschrankung der Rodung. 

1) Darsteliung der k. sachsischen Staatsforstverwaltung. Dresden 1865. - Klette, 
in Mitteilungen der okonomischen Geselischaft im Kgr. Sachsen, 1889-1890, V. -
Qvenzel, Die Forstverwaltung im Kgr. Sachsen. Pirna 1888. - von der Mosel, Hand
worterbuch des sachsischen Verwaltungsrechts. 1901. 

2) Die geltende Gesetzgebung auch der kleineren Staaten ist zusammengestelit bei 
R. Maucke, Die zur Erhaltung der Privatforsten ausschlieBlich der Gemeinde-, Stiftungs
und Genossenforsten in den deutschen Bundesstaaten erlassenen noch giiltigen Bestim
mungen. Berlin 1913. 

3) Neubauer, Zusammenstellungen des in Deutschland geltenden Rechts uaw. 
Berlin 1880, 59. 
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4. Die Forstpolizeigesetzgebung der norddeutschen Staaten. 

A. PreuJlen. 
Die alteste markische FO. v. 1547 bezieht sich wie aHe folgenden Forst

ordnungen des 16. Jahrhunderts (1551, 1563, 1566, 1590, 1593, dann 1602, 
1622) nur auf die Domanenforste 1). Die im GrundhOrigkeitsverhaltnis stehenden 
Bauern muBten sich schon nach der FO. v. 1593 das Holz von der Herrschaft 
anweisen lassen 2). 1674 erlieB der groBe Kurfiirst ein Edikt gegen die Verwiistung 
der Lehensholzer der Adeligen und der Stadte in der Uckermark, in dem er 
den Verkauf von Nutzholz ohne landesherrliche Genehmigung verbot. 1683 
wurde dieses Verbot auf die ganze Kurmark Brandenburg ausgedehnt. Auf 
die Beschwerde des Adels hin wurde dasselbe 1717 zuriickgezogen, in der 
Holz-, Mast- und Jagdordnung von 1720 fiir die Mittel-, Alt-, Neu- und 
Uckermark 3) aber unter ausdriicklicher Aufhebung der Verordnung von 1717 
mit Riicksicht "auf die Posteritat" befohlen, daB die Beamten sowohl auf die 
Geholze, in welchen dem Konig die hohe und niedere Jagd sowie die Mast 
zustand, als auch auf die Heiden der VasaHen und Untertanen Aufsicht halten, 
damit dieselben von den Eigentiimern nicht . verwiistet und von Holz ent
blOBt werden; denn es wurden dadurch die Wildbahnen ruiniert, die landes
herrlichen Heiden infolge des Holzmangels zu sehr angegriffen und dem _ Lande 
unwiederbringlicher Schaden verursacht. 

Durch Verordnung von 1766 wurden die Forstbediensteten angewiesen, 
das in der Forstordnung von 1720 ausgesprochene Verbot der Holzverwiistung 
namentlich den Besitzern adeliger Giiter gegeniiber wahrzunehmen (Strafe 
50-lO00 und mehr Taler und Erstattung der Kosten) und wenn notig, den
selben die Art des Holzschlages und der Nutzung vorzuschreiben. 

Ein wesentlicher Eingriff in die Rechte der Privatwaldbesitzer war die 
denselben in den verschiedenen Verordnungen des 18. Jahrhunderts gemachte 
Auflage, ihr Holz nicht unter der koniglichen Holztaxe zu verkaufen und keine 
Privatholzmarkte abzuhalten 4). 

Einen strengen forstpolizeilichen Standpunkt nahmen die Provinzialforstord
nungen ein. 

Fiir Schlesien erschien 1750 eine FO., die 1756 revidiert wurde. Dieselbe verbot 
die Verwiistung aller Waldungen durch iibermiiBigen Holzverkauf sowie die Rodung. Ein 
Zehntel der WaIdflache solite in Schonung gelegt werden. Eiue neue FO. v. 1777 legte 
den Besitzern der Gebirgsforste groBe Beschrankungen auf, sie wurden vollstandig beforstert. 
Die Forstmeister hattenfiir jeden Untertanswald einen Nutzungsetat abzuschiitzen, von 
den Oberforstern muBte danach der jahrliche Rieb angewiesen werden. Hierfiir waren 
in erster Linie die Riicksichten auf den Bergwerksbetrieb maBgebend 5). 

Nach der Magdeburger FO. v. 1687, revidiert 1743, diirfen Adelige und andere Wald
besitzer in ihren Waldungen, in welchen der Landesherr das Jagd- und Mastrecht hat, 
diirre Baume nach Notdurft verkaufen, masttragende nur mit landesherrlicher Erlaubnis. 
Letztere miissen nach der Fiillung erganzt werden. Auf genannte Waldungen sollen die 
Forstbediensteten fleiBiges Aufsehen haben. - Nach der Halberstad ter FO. v. 1765 
muB der Waldverwiistung Einhalt getan werden in allen Waldungen, ebenso nach der FO. 
fiir Minden-Ravensberg v. 1769, der Hinterpommerschen erneuerten Jagd- und 
Holzordnung v. 1681 und der FO. fiir die Provinz Pommern v. 1777 usw. 

Das preuBische Allgemeine Landrecht von 1794 verordnete dann fur 
sein ganzes Geltungsgebiet, daB Walder und betrachtliche Holzungen, die 

1) Mylii Corp. Constit. Marchic. IV. 
2) Pfeil, Forstgeschichte PreuBens 1839. 84. 
3)'Mylius IV, 683. 
4) Namentlich Patente v. 1716, 1722, 1726; pommerische FO. v. 1777. - Niiheres in 

Endres, Die Waldbenutzung vom 13. bis Ende des 18 .• Jahrh. Tiibingen 1888, 146. 
5) VgI. Pfeil a. a. O. 194,198. - Moser, Forstarchiv IV, 191. - Stahl, Forstmagazin 

1763, II, 66. 
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nach Beschaffenheit und Umfang einer forstmaBigen Bewirtschaftung fahig 
sind, nicht verwustet werden durfen. Der Begriff der Holzverwustung ist nach 
den Umstanden einer jeden Provinz, dem OberfluB oder Mangel des darin 
befindlichen Holzes, dem Bedarf der Einwohner und der Fabrik,rn, in den 
Provinzialforstordnungen bestimmt. In holzreichen Gegenden ist eine Holz
verwiistung gegeben, wenn der Eigentumer nicht so viel ubrig HiBt, als zu fort
wahrendem Bedurfnis seines Guts und der Dorfseinwohner erforoerlich ist. 
Die Nutzung in einelli. verwusteten Wald wird behOrdlich eingeschrankt. Die 
Strafen bemessen sich nach den Forstordnungen. Die Vorschriften derselben 
uber Rodung und Aufforstungen bleiben aufrecht. Glas- und Eisenhutten, 
Pech- und Teerofen durfen nur mit polizeilicher Erlaubnis angeIegt werden. 
Sensen und Blattsicheln sollen bei der Grasgewinnung nicht gebraucht werden. 
Nadelstreugewinnung ist nur da erlaubt, wo sie unentbehrlich ist, doch nicht 
mit eisernen R~chen. Die Baume sollen mit der Wurzel ausgegraben oder doch 
hochstens 6 Zoll uber der Erde abgestarhmt werden. Bauholz darf der Regel 
nach nur yom 1. Oktober bis 1. April gefallt werden. (1. T. 8 Tit. § 83-95.) 

AIle diese Beschrankungen wurden durch das "Edikt yom 14. Sep
tember 1811 zur Beforderung der Landeskultur" aufgehoben. 

§ 4. "Die Einschrankungen, welche teils das allgemeine Landrecht, teils die ProvinziaI· 
forstordnungen in Ansehung der Benutzung der Privatwaldungen vorschrciben, horen ganz
Iich auf. Die Eigentfuner konnen solche nach Gutbefinden benutzen oder sie auch par
zellieren und urbar machen, wenn ihnen nicht Vertrage mit einem dritten oder Berech
tigungen anderer entgegenstehen." 

§ 5. "Mit dieser Einschrankung konnen auch landwirtschaftlich benutzte Grundstiicke 
in Forst verwandelt und soIche jeder anderen beliebigen Veranderung unterworfen werden"; 
bauerliche Grundstiicke konnen auch unbestellt bleiben. - Nach § 6 diirfen ReaIglaubiger, 
Lehensberechtigte usw. einer veranderten Nutzung niemaIs widersprechen, wenn diese 
Operationen nach dem Gutachten zweier Kreisverordneten notig sind und fiir die Ver
wendung der KaufgeIder Vorsorge getroffen wird. 

Das Geltungsbereich des Landeskulturediktes fallt mit dem des allgemeinen 
Landrechts zusammen (sieben ostliche Provinzen mit Ausnahme von Neuvor
pommern und Rugen, dann Provinz Westfalen und die Kreise rechts des Rheines 
Rees, Essen, Duisburg und Muhlheim). 

Ausnahmen 1) blieben bestehen und bestehen noch bezuglich der Genossen
schaftshauberge im Regierungsbezirk Arnsberg und Koblenz. 

In Sigmaringen hat das Gesetz yom 2. August 1848 aIle Beschrankungen 
der Privatwaldwirtschaft aufgehoben, fUr Hechingen blieb nach dem Gesetz 
yom 25. September 1848 die Rodung der Genehmigung vorbehalten. 

Das im Landeskulturedikt und dann imGesetz fUr Sigmaringen zum Aus
druck gebrachte Prinzip der Freigabe der Privatwaldungen u bertru g si ch 
tatsachlich auch auf die u brigen altlandischen Ge bietsteile, nament
Hch die Rheinprovinz, wo die gesetzlichen Verfugungsbeschrankungen fur die 
Bewirtschaftung des Privatwaldes 2) nach und nach auBer Obung traten, ohne 
ausdriicklich aufgehoben zu sein 3). 

Dasselbe galt bezuglich der Privatwaldungen in den 1866 in Besitz genom
menen vormals bayerischen und hessendarmstadtischen Landesteilen, dem 
friiheren Herzogtum Nassau und Kurfurstentum Hessen, der Grafschaft Hessen
Homburg und Hannover. 

1) Donner 77ff.; Schlieckmann 765ff. 
2) Dekret fiir das GroBherzogtum Berg v. 1811, kurtriersche FO. v. 1720 u. 1786, kur

kOlnische FO. v. 1759 u. 1814, Sayn-Altenkirchensche V. v. 1742, Gouvernementsverord~ 
nung v. 1814 fiir die LandesteiIe zwischen Rhein, Mosel und Maas, V. d. Administrations
kommission zu Kreuznach v. 1814 usw. 

3) Donner 78. 
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l!'ormell wurden aIle diese das Privatwaldeigentum beschrankenden Gesetze 
in den nach 1811 dem preufiischen Staate einverleibten Gebietsteilen durch 
das sog. Waldschutzgesetz yom 6. Juli 1875 aufgehoben bis auf die 
besonderen Vorschriften fUr die Bondenholzungen in Schleswig-Holstein, welche 
nach der danischen Forstordnung von 1784 und dem Patent von 1785 haus
halterisch beniitzt werden miissen (d. S. Abfindungswaldungen mit Vorbehalt 
der staatlichen Betriebsaufsicht, ca. 13000 ha) 1). 

Nachdem durch die Gemeinheitsteilungsordnung yom 7. Juni 1821 
die Teilbarkeit gemeinschaftlicher Walder nach der Richtung beschrankt worden 
ist, daB dieselbe nur zulassig sein solI, wenn entweder die einzelnen Teile zur 
forstmafiigen Benutzung geeignet bleiben oder vorteilhaft als Acker oder Wiese 
benutzt werden konnen, suchte die Regierung schon seit den 30er Jahren 
des 19. Jahrhunderts im Wege der Gesetzgebung den MiBstanden abzuhelfen, 
welche durch die Freigabe der Privatwaldwirtschaft im Gebirge, an der See
kiiste, auf Flugsand usw. hervorgetreten sind. 

Eine in Vorbereitung begriffene, fiir das ganze Land berechnete allgemeine 
Forst- und Jagdordnung sowie ein Gesetzentwurf wegen Abwendung von Ver
sandungen und wegen Befestigung der Sandschollen kam infolge der Ereignisse 
des Jahies 1848 nicht zum definitiven AbschluB. Unterm 1. Juni 1854 kam 
das Waldkulturgesetz fiir den Kreis Wittgenstein zustande. 

1m Jahre 1868 wurde der ursprungliche Versuch einer allgemeinen Regelung 
der Frage wieder aufgenommen und dem Hause der Abgeordneten ein Gesetz
entwurf betr. die zwangsweise Bildung von Waldgenossenschaften vorgelegt. 
Der Entwurf kam iiber die Kommissionsberatung nicht hinaus. 

Auch aus der Mitte der Landesvertretung kamen wiederholt Anregungen, 
die auf die Schaffung einer Schutzwaldgesetzgebung gerichtet waren. 1m 
Jahre 1853 uberwies die damalige erste Kammer der Regierung einen Antrag, 
einen Gesetzentwurf iiber das Verbot der Rodung in Gebirgswaldungen vor
zulegen, zur naheren Prufung. 1m Jahre 1860 erkannte das Haus der Abgeord
neten an, daB den durch Abholzungen erwachsenen Gefahren durch Zwangs
maBregeln entgegenzutreten sei und 1873 forderte dieselbe Korperschaft auf 
Antrag des Abgeordneten und spateren Ministers Miquel die Regierung auf, 
ein allgemeines Waldschutz- und Kulturgesetz bald vorzulegen. AusAnlaB 
dieser Resolution wurde der 1868er Entwurf umgearbeitet und 1873-1874 
beiden Hausem des Landtages vorgelegt. Derselbe wurde nur im Herrenhaus 
durchberaten. Dem 1874-75 versammelten Landtage wurde der Entwurf 
mit nicht wesentlichen Abanderungen und unter Hinzufiigung einiger den 
Beschlussen des Herrenhauses entsprechenden Zusatze wieder vorgelegt. Nach
dem das Abgeordnetenhaus mehrfache Anderungen materieller und formeller 
Natur an demselben vorgenommen hatte, ging daraus das Gesetz yom 
6. Juli 1875 betr. Schutzwaldungen und Waldgenossenschaften, 
kurz Waldschutzgesetz genannt, hervor. Dieses Gesetz stellte. fur die 
Privatforste der ganzen Monarchie einen gleichmaBigen Rechtszustand her. 

"Die Bentitzung und Bewirtschaftung von Waldgrundstticken unterliegt nur denjenigen 
landespolizeilichen Beschrankungen, welche durch das gegenwartige Gesetz vorgeschrieben 
oder zugelassen sind. Die tiber die Beaufsichtigung, Benutzung und Bewirtschaftung 
der Staats-, Gemeinde., Korporations-, Genossenschafts- und Institutenforste, sowie der 
schleswig-holsteinischen sog. Bondenholzungen bestehenden besonderen Vorschriften bleiben 
jcdoch in Kraft" (§ 1). 

Das Waldschutzgesetz 2) halt den Grundsatz des Landeskultutediktes 
von 1811 iiber die Freiheit der Privatwaldwirtschaft aufrecht, formuliert aber 

1) Die Rechtsgiiltigkeit. der Forstordnungen tiber die Bondenholzungen wurde in neuerer 
Zeit bestritten. - 2) Motive im Jahrb. der preuB. Forst- u. Jagdgesetzgebung, Bd. 7 u. 8. 
Ferner vgl. Offenberg, Das Waldschutzgesetz usw. Berlin 1901. 
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fUr aIle Waldungen gultige Einschrankungen fur die FaIle, in welchen die un
gehinderte 'Benutzung des Waldes entweder der Gesamtheit oder auch dem 
einzelnen Schaden bringt. Diese Aufgabe sucht das Gesetz nach zwei Rich
tungen hin zu lOsen, einmal durch Vorschriften zur Erhaltung und Begrundung 
von Schutzwaldungen und dann durch Genossenschaftsbildung. Der 
die Naturalteilung von Realgemeinde- oder Genossenschaftswaldungen behan
delnde § 47 wurde durch das G. v. 14. Marz 1881 aufgehoben. 

In den Motiven zu dem Gesetzentwurf ist hervorgehoben, daB es nicht zu rechtfertigen 
sein wfirde, den Privatwaldbesitzer bloB aus dem Grunde, weil er von seiner Waldflache 
nicht die hochste mogliche Bodenrente zieht, zu einer bestimmten Waldbehandlung zu 
zwingen. Mit demselben Rechte miiBte die Staatsregierung auch jeden, der seinen Acker 
schlecht diingt oder sein Vermogen schlecht verwaltet, das zu tun zwingen, was fiir ihn 
am zweckdienlichsten ist. Die Bedeutung des Privatwaldes ffir die Befriedigung des Holz
bedarfes des ganzen Landes faUe nicht sehr ins Gewicht gegeniiber der Produktion der Staats
und Korporationswaldungen, der Moglichkeit des Holzbezuges aus dem Auslande und den 
groBen Vorraten an Kohlen und Torf im Inlande. Ein betrachtlicher Teil der Privatwal
dungen sei in Handen groBer Grundbesitzer, die konservativ wirtschaften. Die Beforste
rung der Privatwaldungen sei ein empfindlicher Eingriff in das Privateigentum, schwer 
ausfiihrbar und sehr kostspielig. 

Das Gesetz yom 14. August 1876, betr. die Verwaltung der den 
Gemeinden und offentlichen Anstalten gehorigen Holzungen in 
den Provinzen PreuBen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen 
verpflichtet unter gewissen Bedingungen die Gemeinden, unkultivierte Grund
stiicke mit Holz anzubauen. 

Das Feld- und Forstpolizeigesetz yom 1. April 1880 fUhrte die ein
heitliche Regelung des Forstpolizeirechts herbei, ohne die Verschiedenheiten 
provinzieller und ortlicher forstwirtschaftlicher Verhaltnisse unberucksichtigt 
zu lassen. Deshalb ist der ErlaB erganzender lokaler Polizeiverordnungen 
tiber ganze Materien, wie tiber die Hut- und Weideverhaltnisse, oder tiber ein
zelne Handlungen nach dem Gesetze zulassig. Die lokalen Polizeiverordnungen 
dtirfen sich indessen nicht auf die im Feld- und Forstpolizeigesetz von 1880 
bereits vollstandig geregelten Gegenstande erstrecken und diesem Gesetze 
nicht zuwiderlaufen 1). 

Das Gesetz yom 14. Marz 1881 tiber die gemeinschaftlichen Hol
zungen bezieht sich auf die Genossenschaftswaldungen deutschrechtlichen 
Charakters sowie auf die Gesamtabfindungswaldungen und schrankt deren 
Teilung und VerauBerung ein, regelt die Umbildung der Genossenverbande 
in Waldgenossenschaften und die staatliche Einwirkung auf die Bewirtschaftung. 

Ftir die Provinz Schlesien ist das Gesetz yom 16. September 1899, betr. 
SchutzmaBregeln im Quellgebiet der linksseitigen Zufltisse cler 
Oder erIassen worden. 

Die auf die Gemeindewaldungen, gemeinschaftliche Holzungen, Forstrechte und Gemein
heitsteilungen beziigliche Gesetzgebung wird bei den einschlagigen Kapitelu angefiihrt 
werden. 

Das G. v. 5. Mai 1920 tiber die Bildung von Bodenverbesserungs
genossenschaften sieht auch die zwangsweise Vereinigung der Eigenttimer 
von Moor-, Heide- und ahnlichen Landereien zu einer Genossenschaft mit der 
Aufgabe der Aufforstung dieser Flachen vor. 

1m November 1920 wurde yom Ministerium fur Landwirtschaft, Domanen 
und Forsten ein "Vorbereitender Entwurf eines Forstkulturgesetzes 
ftir PreuBen" veroffentlicht, der mit der bisherigen Freiheit der Privatwald-

1) Schlieck mann 678ff. - v. Biilow u. Sterne berg, Die preuBischen Forst- und 
Jagdgesetze. Bd. III, 4. Auf!., Erg.-Bd. zu Bd. III. - Handb. der Gesetzgebung in PreuBen 
usw. von Graf Hue de Grais, XIV: Die Forstwirtschaft von Schultz, 1903. - Daude, 
Das Feld· und Forstpolizeigesetz v. 1. April 1880. 5. Auf!. Miinchen und Berlin 1920. 
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wirtschaft vollstandig bricht und in drci Abschnitten die Beaufsichtigung der 
Privatwaldungen, die Waldgenossenschaften und die Waldumwandlung (zur 
landwirtschaftlichen Nutzung) behandelt. (Siehe Privatwaldwirtschaft umI 
Waldgenossenschaften. ) 

Da dieser Entwurf aus politischen Grunden vorlaufig nicht weitcr ver
folgt werden konnte, legte die Regierung am 10. Dezember 1920 der ver
fassunggebenden PreuBischen Landesversammlung einen "Entwurf eines 
preuBischen Gesetzes uber Kahlschlage in Privatwaldungen" vor, 
nach dem Kahlschlage in Hochwaldungen, die 1/60 der Betriebsflache uber
schreiten, genehmigungspflichtig sein sollen. Der Entwurf kam wegen der 
Auflosung dcr Landesversammlung im Marz 1921 nicht mehr zur Beratung. 

Der Vollzug des Forstkulturgesetzes soli in den Wirkungskreis der Landeskultur
am,ter gelegt werden. Nach dem "G. v. 3. Juni 1919 iiber Landeskulturbehorden" 
fiihren die bisherigen Spezialkommissionen und die Generalkommissionen fortan die 
Bezeichnung Kulturamter und Landeskulturamter. Ihnen wird die Funktion der Aus
einandersetzungsbehorden iibertragen. Das Oberlandeskulturgericht fiihrt nunmehr die 
Bezeichnung Oberlandeskulturamt und untersteht dem Minister fiir Landwirtschaft, 
Domanen und :Forsten. 

B. lUecklellburg. 

a) In Mecklenburg-Schwerin wurde schon 1572 und 1621 die Rodung dcr Walder ver
boten. Da ein Edikt v. 1750 auf Widerstand stieLl, weil es die Fallung von hartem Holz 
auf den Gutsbedarf einschrankte, kam der Erbvergleich v. 1755 zustandc. Danach 
durften auf den ritterschaftlichen Giitern auLler dem eigenen und der Hintersassen Bedarf 
an Hartholz nicht mehr als 12 Eichen und 50 Buchen jahrlich zum Verkauf gefallt werden. 
Zu einem Mehreinschlag war jedesmal besonderc landesherrliche Genehmigung erforder
lich. Beziiglich aller anderen Holzarten hatten die ritterschaftlichen Giiter vollstandig 
freie Hand. Die Allodialgiiter wurden in dieser Richtung durch V. v. 1860 mit den Lehen
giitern auf gleiche Stufe gestellt. Der bauerliche Wald war frei. 

An Stelle dieses "Ediktes trat das Waldschu tzgesetz vo m 22. Okto ber 1919. Da
nach besteht Aufforstungszwang, Erschwerung der Ausfiihrung iibermaLliger Kahlhiebe 
und die Moglichkeit, Waldbestande im Gebiete der stadtischen Ausflugsorte als Schon
bestande zu erklaren. 

b) In Mecklenburg-Strelitz gilt der Erbvergleich v. 1755. Die Waldungen der wenigen 
Allodialgiiter sind aber nach dem geltenden Holzedikt v. 1750 praktisch frei. 

c. Oldenburg. 

Dic Pri va twaldwirtschaft ist voIlig frei. 

D. Braunschweig. 
Ortliche Wirtschaftsordnungen erschienen schon 1203 und 1225 fiir die Kloster St. Lud

geri und Marienthal bei Helmstadt, 1271 fiir die oberharzischen und urn Goslar gelegenen 
Forsten und Bergwerke, 1532 fiir den SoIling. 

Die erste allgemeine FO. mit Gesetzeskraft wurde 1547 fiir samtliche Waldungen des 
Fiirstentums Braunschweig-Wolfenbiittel im Interesse des Bergbaues und der Jagd erlassen. 
Dieser folgte die FO. v. 1590, nach der kein Untertan ohne Erlaubnis bei 50 fi. Strafe 
Holz schlagen durfte. Die letzte FO., die bis in die neuere Zeit galt, war von 1686 (mit 
Nachtragen). AuBerdem kommen in Bctracht die FO. f. d. Kommunionharz 1656, Dan
nenberger FO. 1654, FO. f. d. Fiirstentum Blankenburg 1693 u. 1726, f. d. Weserdistrikt 
1746, Landtagsabschiede v. 1601 u. 1619, Landesordnung 1647, V. 1645, 1658, 1688, 1696, 
1750, 1765, 1767, 1769, 1789. 

Die Beschrankungen und die Ubergriffe des landesherrlichen Forstpersonals gaben 
den Standen wiederholte Veranlassung zu Beschwerden, denen in Rezessen und Privilegien 
auch teilweise Rechnung getragen werden muLlte. Allmahlich hatte sich der Rechtszustand 
herausgebildet, daLl dem Staate das Recht zustand, in allen nicht herrschaftlichen Forsten 
gegen Verwiistungen und Rodungen einzuschreiten. Nach der herrschenden Meinung 
waren ferner aile Holzungen, auch die der Privaten mit Ausnahme jener der Ritterschaft, 
der Leitung und dem Schutze der herrschaftlichen Forstbeamten unterworfen, soweit nicht 
durch VcrjahIung eine Befreiung erworben worden war. Dieses Recht wurde aber bei 
Beratung des Gesetzes von 1834 wegen der Beforsterungsbeitrage der Privatforstbesitzer 
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von den Standen nicht unbedingt anerkannt 1). Daher wurde durch das "Geaetz vo m 
30. April 1861 die Ausiibung der Forsthoheit und Forstaufsicht tiber Privat
forsten betreffend" das Forstpolizeirecht geregelt. 

Dasselbe findet nicht gleichmiiBig auf aile Privatforste Anwendung, sondern nur auf 
diejenigen Grundstticke, deren Forstgrundqualitiit durch Eintragung in die nach dem 
Gesetze zu errichtenden Forstlagerbiicher festgesteilt wurde. Letztere wurden unmittel
bar nach dem Erla.6 des Gesetzes auf dem Verwaltungswege vorbehaltlich der Betretung 
des ordentlichen Rechtsweges angelegt und werden von den Kreisdirektionen verwahrt 
und fortgefiihrt. Grundstticke, die nicht in das Lagerbuch eingetragen sind, unterliegen 
der Forsthoheit nicht. Das Gesetz verfolgt mithin den Zweck, da.6 der im Jahre 1861 vor
handene Bestand an Privatwaldungen im aUgemeinen fiir immer erhalten bleibt. 

Das Gesetz von 1861 unterscheidet zwischen Forsthoheit und Forstaufsicht. 
Die Forsthoheit erstreckt sich auf aUe in das Lagerbuch eingetragene Privatforsten 

und begreift in sich das Verbot der Rodung ohne Genehmigung, die Verpflichtung des 
Waldbesitzers, abgeholzten oder aus irgend einem Grunde yom Waldwuchs entblo.6ten 
Forstgrund wieder mit Holz anzubauen, ferner den Staatsforstbehorden auf Erfordern 
tiber "Gro.6e und Umfang ihrer Forsten Nachricht zu geben, endlich die Befugnis der Forst
direktion, in den Privatwaldungen auf Staatskosten Untersuchungen tiber Waldpflege 
und Bewirtschaftung vornehmen zu lassen. 

Die Forstaufsicht erstreckt sich auf die Forste der juristischen Personen (Gemeinde
forste usw.) und auf die Forste, welche realiter unter einzelne geteilt, aber bisher unter 
Aufsicht der Staatsbehiirden verwaltet sind (siehe Gemeindewaldungen). 

Fiir aUe unter staatlicher Aufsicht stehenden Privatforste sind nach dem G. v. 6. April 
1908 Forstbesoldungsbeitrage zu leisten. 

E. Anhalt. 
Die PrivatwaldWirtschaft ist vollstiindig frei. 

F. Scha.umburg-Lippe. 
Durch G. v. 1870 wurde die Privatwaldwirtschaft freigegeben. 

G. Lippe. 
Eine V. v. 1819 beschriinkt nur die Rodung. 

5. Die Frage einer Reichsforstgesetzgebung. 
Wie friiher schon bemerkt wurde, gab es bisher zu keiner Zeit eine Reichs

forstgesetzgebung. Auch das Einfiihrungsgesetz zum BGB. v. 18. August 1896 
iiberl1Wt die Ordnung der Waldwirtschaft den landesgesetzlichen Vorschriften. 

Einschlagig sind folgende Artikel: 
Art. 103. "Unberiihrt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften iiber die im offent

lichen Interesse erfolgende Entziehung, Beschiidigung oder Benutzung eiri.er Sache, Be
schrankung des Eigentums und Entziehung oder Beschriinkung von Rechten. Auf die 
nach landesgesetzlicher Vorschrift wegen eines solchen Eingriffs zu gewiihrende Entschadigung 
finden die Vorschriften der Art. 52, 53 Anwendung, soweit nicht die Landesgesetze ein 
anderes bestimmen." . 

Art. Ill. "Unberiihrt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche im offent
lichen Interesse das· Eigentum in Ansehung tatsachlicher Verftigungen beschriinken." 

Zu den tatsiichlichen Verftigungen gehOren auch die Forstgesetze und Forstordnungen. 
Von juristischer Seite wurden in neuester Zeit allerdings Zweifel laut, ob 

die Lander auf Grund dieser Vorschriften befugt sind, den Waldbesitzern posi
tive Leistungen, wie die Pflicht zur Bewirtschaftung ihrer Waldungen nach 
Wirtschaftsplanen und zur Aufstellung von Wirtschaftsfiihrern, aufzuerlegen. 
Man halt daher die Erteilung einer Ermachtigung an die Bundesstaaten 
zu Anordnungen. dieser Art durch ein Reichsgesetz fiir notwendig. 

1) Nach Angaben.von Dr. Hieb; ders. Forstw. Centralbl. 1913, 175. - Neubauer 
62. - AUg. Forst- u. Jagdz. 1861, 361. 
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Wenn und insoweit diese Auffassung rechtlich begriindet ist, ist gegen ein 
reichsrechtliches Ermachtigungs- oder Rahmengesetz nichts cinzuwenden. Die 
Initiative und das MaB des staatlichen Eingriffes in die Wirtschaft der Privat
waldungen muB aber der Zustandigkeit der Landesgesetzgebung anheim
gesteHt bleiben, weil dabei nicht bloB die groBen Vcrschicdenheiten der forst
lichen Betriebsgrundlagen, sondern vor aHem auch die geschichtliche Entwick
lung der Forstpolizeigesetzgebung in den einzelnen Landesgebieten zu boriick
sichtigen sind. 

Nicht einschlagig in das Bereich der Forstpolizeigesetzgebung, sondern in das 
aHgemeiner Landeskulturgesetzgebung ist die Frage der Neubeforstungvon Grund
stiicken und der zwangsweisen Entforstung von bishcrigen Waldgrundstiicken 
zum Zweck der Dborfiihrung in eine andere Kulturart (Landwirtschaft). 

1m Juni 1920 legte das Reichsministerium fiir Ernahrung und Landwirtschaft dem 
Reichsforstwirtschaftsrat Grundziige zu einem "Reichsfors tgesetz" vor, aus deren Be
ratung folgender, in der Sitzung des Reichsforstwirtschaftsrates vom 15. September 1920 
in Miinchen beschlossener 

Entwurf zu einem Reichsforstgesetz 
hervorging: 

Abschriitt 1. Allge meine Vorschriften. 

§ 1. AIle Waldungen im Reich unterstehen den Bestimmungen dieses Gesetzes. 
Als Wald gelten aIle Grundstiicke, die zur Holzzucht bestimmt sind. 
§ 2. AIle Waldungen sind so zu bewirtschaften, dall bei pfleglicher Behandlung des 

Bodens und der Holzbestande die Holzzucht zum Besten des Gemeinwohls gefiirdert und 
sichergestellt wird. 

Der Bodenpflege ist auch auf wasserwirtschaftlichem Gebiete weitgehende Riicksicht 
zuzuwenden. 

§ 3. Die Bewirtschaftung und Nutzung des Waldes unterliegt vorbehaltlich der Rechtc 
Dritter nur den Beschrankungen dieses Gesetzes. 

Die Ausscheidung besonderer Schutzwaldungen bleibt der landesgcsetzlichen Regelung 
vorbehalten. 

§ 4. Die Lander haben Waldgrundverzeichnisse aufzustellen und fortzufiihren. 
§ 5. Das Reich und die Lander kiinnen von den Waldeigentiimern oder sonstigen 

Nutzungsberechtigten Angaben iiber die Flachengriille, Holzarten und Bestandesalter 
der Waldungen sowie iiber die Massenertrage an Walderzeugnissen verlangen. 

§ 6. Fiir Waldungen, die eine durch Landesgesetz festzusetzende Mindestgriille er
reichen, sind allgemeine periodische Betriebsplane aufzustellen. 

Fiir die unter der Mindestflache bleibenden Waldungen, soweit sie nicht zn Genossen
schaften zusammengefaBt sind, kann die Aufstellung kurzgefaf3ter Betrie bsgu tach ten 
durch Landt;sgesetz angeordnet werden. 

§ 7. Die Uberfiihrung von Waldboden in eine andere Benutzungsart ist fiir genehmigungs
pflichtig zu erklaren (Waldrodung, Waldausstockung). 

1st die genehmigte Waldrodung erfolgt, mull der Boden innerhalb einer bestimmtcn 
Frist der neuen Benutzungsart zugefUhrt oder wieder aufgeforstet werden. 

§ 8_ Das Landesgesetz kann 
1. fiir Grundstiicke, die ohne .. triftigen Grund der Holznutzung entzogen worden sind, 

2. fiir Raumden, 3. fiir solche OdHindereien, die sich am vorteilhaftesten zur forst
l!~hen Benutzung eignen, die Aufforstung anordnen. Die Deckung der Kosten fiir die 
Odlandaufforstung ist landesgesetzlich zu regeln. 

§ 9_ Abgeholzte Flachen sind innerhalb einer Frist von 3 Jahren wieder in Bestockung 
zu bringen. Bei wichtigem Grunde ist Fristverlangerung zuzulassen. 

Die Wiederaufforstung ist anzuorduen flir solche nicht inzwischen in eine andere Kultur
art iiberfiihrten Schlagflachen, deren Abtrieb innerhalb der letzten 5 Jahre vor Inkraft
treten dieses Gesetzes stattgefunden hat. 

§ 10. Das Landesgesetz hat die zwangsweise Bildung von Waldgenossensc .J:taften 
fiir die FaIle zu regeln, in denen eine forstmallige Benutzung von Wald- oder Odland
grundstiicken zweckmallig nur auf genossenschaftlichem Wege moglich ist. 

§ 11. Waldaufteilungen zur weiteren forstlichen Benutzung der Teilstiicke sind 
verboten. 

§ 12. An Waldgrundstiicken diirfen Dienstbarkeiten, die auf Nutzung von Walderzellg
nissen gerichtet sind, nicht mehr begriindet oder erweitert werden. Die Abliisllng bestehender 
Dienstbarkeiten bleibt del' Landesgesetzgebung iiberlassen. 
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§ 13. Fiir aIle Waldungen muB eine sachverstandige Beratung gesichert sein. 
Das Landesgesetz bestimmt, fiir wclche Waldungen nach GriiBengrenze und Betriebs

art die Aufsichtsbehiirde verlangen kann, daB die Eigentiimer odeI' Besitzer fiir die Bewirt
schaftung und den Schutz del' Waldungen geniigend befahigtc Personen 
bestellen. 

Das Reich regelt durch besonderes Gesetz die Richtlinien fiir die Landesgesetzgebung 
libel' die Erteilung des Befahigungsnachweises, tiber die Amtsbezeichnung der ~eamten 
und Angestellten, sowie tiber die Bedingungen, unter denen die Waldbesitzer selbst ala 
gentigend befahigt fiir die Bewirtschaftung und den Schutz anzusehcn sind. 

Abschnitt II. Vorschriften fiir die Wald llngen del' Ge meinden, Ge meinde
verbande und sonstigen iiffentlich-rechtlichen Kiirperschaften, Anstalten 

und Stiftungen. 

§ 14. Das Landesgesetz bestimmt die Einrichtung del' staatlichen Aufsicht tiber die 
unter diesem Abschnitte genannten Waldungen. 

Bestehende Formen del' Staatsaufsicht dtirfen nul' dann beseitigt odeI' eingeschrankt 
werden, wenn dies aus volkswirtschaftlichen Grtinden von unbeteiligten Sachverstandigen 
ftir geboten erachtet wird. 

Mehrere Gemeinden kiinnen ihre Waldungen zu einem Schutzbezirk zusammenlegen. 
§ 15. Bei del' Aufstellung und Durchftihrung von jahrlichen Wirtschaftsplanen, ebenso 

bei del' Holzausformung in den Schlagen sind die Wtinsche del' Waldeigentumer zu berlick
sichtigen. 

Die Verwertung del' Nutzungen bleibt ihnen tiberlassen, 

Abschnitt III. Vorschriften tiber die Privatwaldungen. 

§ 17. Das Landesgesetz hat die Durchftihrung del' staatlichen Aufsicht tiber die Privat
waldungen mit del' MaBgabe zu regeln, daB deren Besitzern die Festlegung der Wirt
sehaftsziele, die Regelung del' NachhaItigkeit, die technische Behandlung, 
die Verwaltung, Betriebsfiihrung und Nutzllng innerhalb del' Vorschriften dieses 
Gesetzes verbleibt. 

Erstreckt sich ein Privatwald als wirtschaftliche Einheit auf mehrere Lander, so steht 
cs dem Besitzer frei, ihn einheitlich zu bewirtschaften. Die staatliche Aufsicht ist nach 
Anhiirung des Besitzers durch Vereinbarung del' beteiligten Lander zu regeln. 

§ 18. Sachverstandiger im Sinne des § 13 kann del' Privatwaldbesitzer selbst 
sein, wenn er seine ausreichende Befahigung nachweist. 

§ 19. Die Privatwaldbesitzer kiinnen die im § 6 geforderten allgemeinen Betriebsplane, 
die Betriebsgutachten und sonstige Wirtschaftsplane unter Beriicksichtigung ihrer wirt
schaftlichen Bediirfnisse bei gentigender Befahigung selbst aufstellen odeI' durch geeignete 
Sachverstandige anfertigen lassen. 

§ 20. Die Durchftihrung del' staatlichen Aufsicht erfolgt in dcr Weise, daB dic Ober
aufsicht den staatIichen Organen gewahrt bleibt. Mit del' Ausftihrung del' Auf
sicht werden die forstlichen Selbstverwaltungs- und Vertretungsk6rper unter Wahrung 
eines Rechtsmittelverfahrens beauftragt. Hierbei sind Beschwerde- und Berufungsstellen 
unter angemessener Beteiligung del' Waldbesitzer zu bilden. 

Abschnitt IV. SchluBbestimmungen. 

§ 21. Die Vorschriften dieses Gesetzes sind fiir die Lander zwingend. AHc entgegen
stehenden landesgesetzlichen Vorschriften sind ungtiltig. 

§ 22. Das Landesgesetz regelt die zur Ausftihrung dieses Gesetzes erforderlichen 
Zwangsmittel und Strafen. 

§ 23. Dieses Gesetz tritt am . . . . . in Kraft. 
§ 24. Mit seiner Ausftihrung wird del' Reichsminister fUr Ernahrung, Land- und Forst

wirtschaft beauftragt. 

In der Not des Krieges und in der Verwirrung der Revolutionszeit wurde 
durch das Reich sowohl in das Waldnutzungsrecht als in die Holzwirtschaft 
der Bundesstaaten eingegriffen. So hat der Bundesrat auf Grund des § 3 des 
Gesetzes liber die Ermachtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen MaBnahmen 
usw. vom 4. August 1914 am 13. April 1916 verordnet, daB die Besitzer von 
Forsten und anderen nicht 1andwirtschaftlich genutzten Grundstiicken auf 
Anordnung der hoheren Verwaltungsbehorde verpflichtet sind, den von dieser 
benannten Personen, Gemeinden oder Kommunalverbanden zu gestatten, daB 
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sie aus den Grundstueken Streumaterial jeder Art sowie Heideaufwuchs zu 
Futterzweeken oder sonstige Futtermittel gewinnen, auf den Grundstueken 
Sehweine und Rindvieh weiden lassen und die zu diesem Zwecke erforderliehen 
Hurden und Unterkunftsraume anlegen und daB die hahere Verwaltungsbeharde 
den Umfang und die Bedingungen dieser Nutzung bestimmt und insbesondere 
die zu zahlende Entsehadigung endgultig festsetzt. 

Ferner wurde durch die einem Gesetz gleichkommende Verordnung vom 
29. November 1919 der Reichswirtschaftsminister ermachtigt, fUr die Zeit 
vom 1. Oktober 1919 bis 30. September 1920und mit Zustimmung des Reichs
rats auch fur die Zeit vom l. Oktober bis 30. September 1921 den Mindest
einschlag im Reiche festzusetzen und ibn nach einheitlichen Grundsatzen auf 
die einzelnen Lander zu verteilen. Daraufhin wurde fUr 1919/20 ein Mehr
einschlag an Derbholz von einem Drittel gegenuber der Einschlagsmenge im 
Wirtschaftsjahr 1913 angeordnet 1). 

Ferner bringt das Reich sein Interesse an der Waldwirtschaft durch Einsetzung 
des Reiehsforstwirtschaftsrates und eines Dezernats fUr Forst- und Holzwirt
schaft im Reichsministerium fUr Ernahrung und Landwirtschaft zum Ausdruck. 

6. Osterreich. 
Die Osterreich-Ungarische Monarchie ist zerschlagen. Das alte Osterreich 

ist zerstuckelt in Deutschasterreich, Tschechoslowakien und die an Jugoslavien, 
Polen und Italien angegliederten Teile. Inwieweit die letztgenannten "Nach
folgestaaten" die bisherige asterreichische Forstgesetzgebung beibehalten werden, 
steht noeh nicht fest. 

Der eigentliche Kulturtrager des fruheren Staates, Deutschasterreich, bleibt 
nach wie vor auch der Trager der forstlichen Tradition. Seine bisherige Ges~z
gebung besteht zur Zeit noch und wird auf dieser Grundlage weiter ausgebaut 
werden. Auch solange Deutschasterreich mit dem Deutschen Reich noch nicht 
vereinigt ist, ist es deutsches Land, und seine Forstpolitik ein Stuck der deutschen 
Forstpolitik. 

Das jetzige Osterreich ist ein auf den "Gliedstaaten" aufgebauter Bundes
staat mit Bundesverfassung. 

A. Die Entwicklung der Forstgesetzgebung. 

Bis zum Jahre 1852 war die forstliche Gesetzgebung keine einheitliche, 
jedes Land hatte seine eigene Waldordnung, deren letzte Redigierungen von 
der zweiten Halfte des 18. ,Tahrhunderts an stattgefunden hatten 2). 

Die Entwicklung der Forstpolizeigesetzgebung war in den einzelnen Landern 
dieselbe wie in Suddeutschland; sie beginnt bereits im 15. Jahrhundert und 
kam dann im 16. Jahrhundert zu einem vorlaufigen AbschluB durch den ErlaB 
von allgemeinen Waldordnungen. 

Die Waldordnung flir Istrien von 1452 und 1475 verpflichtete bereits die Gemeinden, 
eigene Waldhiiter zu bestellen. Die Tiroler Waldordnung von 1511 spricht von "Wal
dem oder Holzem, so in den Bann gelegt oder sonst Bannwald waren". Die WOo des Erz
bischofs Matthaus Lang von Wellenburg von 1524 fiir das Erzstift Salzburg erklart auch 
gegeniiber den Eingeforsteten aIle "Bann- und Schwarzwaldungen" als Regale des Landes
flirsten. Die aufzustellenden Forstknechte hatten dariiber zu wachen, daB die "Heim-

1) Die Kompetenz des Reiche zu dieser Verordnung wurde nachtraglich seitens einigcr 
Staatsforstverwaltungen bestritten. 

2) Vgl. Geschichte der osterr. Land- u. Forstwirtschaft, IV. Bd. 1899, 347 -405. Hier 
sind auch die vor 1852 giiltig gewesenen FO. aufgeflihrt. - R. Fischer und A. Hirsch 
Edler von Stronstorff, Das osterreichische Reichsforstgesetz. Wien 1917 (Text und 
ErIaut<>rungen). 
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MIzer" (Privatwaldungen) n!!lht iiber Gebiihr genutzt und gerodet werden. Sie sollen das 
Holz anweisen, Gipfel und Aste diirfen im Walde nicht liegen bleiben. 

Vor dem Inkrafttreten des Reichsforstgesetzes (l. Januar 1853) galten folgende Waldo 
ordnu~gen: Bohmen 1754, Bukowina und Galizien 1782, Karnten 1795, Krain 1771, Mahren 
1754, Osterreich unter der Enns 1813, Osterreich ober der Enns 1766, Salzkammergut 1802, 
Salzburg 1755, Schlesien 1756, Steiermark 1767 (1769, 1772), Tirol und Vorarlberg 1839. -
Durch das FG. v. 1852 sind nur die forstpolizeilichen Anordnungen dieser Waldordnungen 
auIler Kraft gesetzt worden, ~ahrend die iibrigen Bestimmungen in Geltung hlieben: 

Die Forsthoheit wurde durch den Landesfiirsten ausgeiibt; dieselbe hatte 
abel' mehr wie in Deutschland einen besonderen Regalitatscharakter, indem 
del' Landesfiirst das Recht in Anspruch nahm, von jedem Waldbesitzer das 
Holz, welches er fiir seinen Privatgebrauch nicht bedurfte, zu Zwecken des 
Salz· und Bergbaues sowie des Hiittenbetriebes urn einegeringe Taxe (Stock. 
recht) zu erwerben. Dieses Recht fiihrte den besonderen Namen W aldreserva t. 
Durch dasselbe wurden die einschlagigen Waldungen auch del' Kontrolle del' 
Bergbaubeharden unterstellt. Das Reservat wurde in den einzelnen Provinzen 
zu verschiedenen Zeiten aufgehoben, abel' immer unter dem Vorbehalt der 
Berechtigung der Wiedereinfiihrung, wenn sich die Notwendigkeit hierzu ergibt. 
Nur im Salzkammergut blieb es bestehen. In Istrien bestanden Waldreservate 
fiir Marinezwecke. 

Schon im Jahre 1814 wurde in Anregung gebracht, ein Reichsforstgesetz 
zu schaffen. Da dieselbe aber durch die Landesstellen nicht unterstiitzt wurde, 
blieb es bei der Landesgesetzgebung. Auch eine kanigliche EntschlieBung 
von 1843, Vorschlage.zu machen, wie der ROOung und Abholzung Einhalt getan 
werden kanne, blieb erfolglos. Nachdem im Jahre 1848 der Unterschied zwischen 
den im Grundbarkeitsverband stehenden (untertanigen) und herrschaftlichen 
Waldungen aufgehoben worden war, schritt man im Jahre 1852 zueiner ein. 
heitlichen Forstgesetzge bung. 

Das Forstgesetz vom 3. Dezember 1852 galt fiir ganz Osterreich. In 
Dalmatien wurde es durch Patent vom 27. Marz 1858 zur Einfiihrung gebracht. 
In Ungal'll wurde dasselbe durch Patent vom 24. Juni 1857 vom I. Januar 1858 
ab eingefiihrt, aber durch das besondere ungarische Forstgesetz vom II. Juni 1879 
wieder auBer Kraft gesetzt. Die provinziellen Forstordnungen wurden durch 
das Gesetz aufgehoben, nul' der zweite Teil der tirolischen Waldordnung von 
1839, del' sich auf die Bewirtschaftung del' Staats., Gemeinde· und Lokal. 
stiftungswlilder bezieht, ist noch in Giiltigkeit. 

Die Durchfiihrung des im allgemeinen guten Gesetzes lieB immer viel zu 
wiinschen iibrig. Aus Furcht vor dem.Widerstand der waldbesitzenden Bev61ke· 
rung legten sich die Beharden beim Vollzuge eine groBe Reserve auf und 
auBerdem fehlte es bis zur Organisation des forsttechnischen Dienstes bei 
den politischen Beharden an der notigen Anzahl von Forstpolizeiorganen. 
Eine Ministerialverordnung vom 3. Juli 1873 tragt den BehOrden den energi. 
schen Vollzug des FOl'stgesetzes auf. Ein am 14. Mai 1878 vom Ackerbau· 
minister dem Parlamente vorgelegter Entwurf, betr. die Einfiihrung eines neuen 
Forstgesetzes kam nicht zur Beratung. 

Eine grundlegende Reform scheiterte hauptsachlich an den Kompetenz. 
riicksichten zwischen Reichs· und Landesgesetzgebung. Es wurde daher seit 
den 80er Jahren des 19. J~hrhunderts mehr und mehr del' Weg del' Sonder· 
gesetzgebung seitens der mit dem Gesetzgebungsrecht ausgestatteten Land. 
tage der einzelnen Kronlander betreten. Hierfiir bildete das Reichsforstgesetz 
von 1852 ein sog. Rahmengesetz, d. h. die darin aufgestellten Grundsatze waren 
einzuhalten. Daher kann man diese Landesgesetze auch als Vollzugsgesetze 
betrachten. 
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Diesc Landesgcsctze beziehen sieh alle auf die S c hut II wa,l U u 11 gc n im 
wcitesten Sinne 1) (s. Schutzwaldgesetzgebung) und dehnen die forstpolizeiliehe 
Beeinflussung derselben bis zur auBersten Grenze aus. Die meisten verlangen 
mehr als das Reichsforstgesetz gewollt hat. 

Dureh die Dezentralisierung der Forstgesetzgebung wurden die Aussichtcn 
auf cine Neuregclung des Rcichsforstgesetzes immer mehr abgeschwacht. Der 
Nachteil der Sondergesetzgebung lag darin, daB der Staat und seine Organe einen 
immer geringcren EinfluB auf die Forstpolizeigesetzgebung ausiiben konnten. 

Bis in die Zeit Maria Theresias war die Verwaltung in den Kronlandern ohne Zusammen
hang. Erst sie hat die Zentralverwaltung gegriindet und ein einheitliches Finanzwesen 
geschaffen. 1m Jahre 1848 kam es zu einer einheitlichen Verfassung, die aber schon 1857 
aufgehoben wurde. 1m Jahre 1860 wurden die Rechte der einzelnen Kronlander anerkannt 
und ein gemeinsamer Reichsrat geschaffen, 1861 die Wirksamkeit der Lan~~svertretungen 
festgestellt. 1867 schied das Kiinigreich .. Ungarn aus dem "Kaiser tum Osterreich" als 
selbstandiger Verfassungsstaat aus, fiir Osterreich, d .. h. "die durch den Reichsrat ver
tretenen Kiinigreiche und Lander", wurden die Staatsgrundgesetze verktindet. 

Das Staatsgrundgesetz v. 1867 verlieh den Kronlandern die Autonomie. Sie wurde 
durch die Land tage reprasentiert, deren Mitglieder durch Wahl aus 1. dem GroJ3grund
besitz, 2. Stadten, Markten, lndustrieorten, Handels- und Gewerbekammern, 3. Land
gemeinden auf 6 Jahre hervorgehen. AuBerdem waren die Bischiife und Rektoren der 
Universitaten durch Berufung Mitglieder. Die Landtage hatten ein selbstandiges Gesetz
gebungsrecht, in dessen Bereich die Gemeindegesetzgebung vollstandig, die Gesetzgebung 
tiber die Land- und Forstwirtschaft, Kirchen- und Schulangelegenheiten, Baupolizei, 
StraJ3enwesen (ausgenommen ReichsstraJ3en) usw. innerhalb des Rahmens der einschIagigen 
Reichsgesetze fiel. 

In Finanzfragen waren die Landtage nur so weit frei, als sie eigene Einnahmen hatten 
(Zuschlage zu den staatliehen Steuern). Da die meisten Lander verschuldet waren, wurden 
sie Yom Staat finanziell untersttitzt. 

Der Reichsrat war die Vertretung aller Kronlander der iisterreichischen Reichshalfte 
und bestand aus dem Herrenhaus und dem Haus der Abgeordneten. 

Die Delegationen bestanden aus je 60 Delegierten des iisterreichischen Reichsrates 
und des ungarischen Reichstages. Sie berieten und beschlossen tiber die den beiden Reichs
half ten gemeinsamen Angelegenheiten. 

B. Die Organe der Forstpolizei und der Forstdienst der politischen Verwaltung. 

Die oberstc Leitung der Forstpolizci oblag bisher dem Ackerbauministerium. 
Die Forstaufsicht und Forstpolizei wird ausgeiibt: 
a) In zweiter Instanz von den - politischen Landesbehi:irden (bisher Statt

haltereien odcr Landcsrogierungen). Zu diesem Zwecke befinden sich bei diesen 
forsttechnische Beamte unter der Leitung eines Oberforstrates oder Forstrates 
als Landesforstinspektor. 

b) In erster Instanz von den Bezirkshauptmannschaften, denen zu diesem 
Zwecke Bezirksforsttechniker als Forstinspektionskommissare sowie Bezirks
forster als Hilfspersonal zugeteilt sind. 

Da der Staatswaldbesitz der i:isterreichischen Monarchie im Verhaltnis 
zur gesamten Landes- und Waldflache gering (7,3% von der Gesamtwaldflache) 
und zudem in der Hauptsache auf das Gebirgsland konzentriert war, fehlen in 
groBen Gebieten staatliche Forstverwaltungsheamte, denen der Vollzug der 
Forstpolizei iibertragen werden konnte. Infolge dieses Mangels an technischen 
Aufsichtsorganen wurden auch die forstpolizeilichen Bestimmungen lange Zeit 
von den Waldbesitzern nicht eingehalten. Urn diesem Ubelstande wirksam zu 
begegnen, wurde durch kaiserliche EntschlieBung vom 29. Juni 1870 die Anstel
lung von landesfiirstlichen Forsttechnikern bei den politischen Landesstellen 
und Bezirksbehi:irden naeh MaBgabe des Bediirfnisses der einzelnen Lander 

1) HufnagI, Zm:. Gesetzgebung tiber die Odlandaufforstung, den Waldschutz und 
die Befiirsterung in Osterreich. Wien 1907. 
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verfiigt. In Dalmatien und im Kiistenlande waren schon von 1858 bzw. 1868 
ab forsttechnisch gebildete Organe bei den Landesstellen bestellt worden. 
Infolge des Drangens der Landtage und des Reichsrates wurde die Zahl der 
Forsttechniker im Jahre 1875 und 1879 vermehrt und dann sehr bedeutend 
im Jahre 1883, wozu die Hochwasserkatastrophe 1882 in den Alpenlandem 
die nachste Veranlassung bot. Durch kaiserliche EntschlieBung vom 16. Juni 
1883 wurde der forsttechnische Dienst reorganisiert und auf samtliche Kron
lander ausgedehnt. 1m Jahre 1884 wurde die forsttechnische Abteilung fiir 
Wildbachverbauung errichtet. AuBer den eigentlichen Berufsforsttechnikem 
wurden auch Privat- und Staatsforstbeamte im Nebenamt als "delegierte 
Forstinspektions-Kommissare" mit der staatlichen Forstaufsicht betraut, eine 
Einrichtung, die sich wegen Kollision. mit dem Berufsdienste und Konflikten 
mit der BevOlkerung nicht bewahrte und 1892 wieder aufgehoben wurde. 

Unterm l. November 1895 wurden eine neue, zur Zeit noch giiltige Organisa
tionsverordnung, betr. das forsttechnische Personal der politischen Verwal
tung, und eine Dienstesinstruktion erlassen und darin demselben folgende 
Aufgaben zugeteilt: 

l. Die politischen Behorden in der Ausiibung der Forstaufsicht und in der 
Handhabung der das Forstwesen betreffenden Gesetze und Verordnungen iiber
haupt zu unterstiitzen; 

2. die Forstkultur durch Belehrung der Waldbesitzer und entsprechende 
Anregungen zu fordem; 

3. unter bestimmten Umstanden die Bewirtschaftung von Gemeinde- und 
anderen Waldem (ararische Waldparzellen) selbst zu fiihren und zu leiten, wenn 
dies ohne Beeintrachtigung ihrer iibrigen Dienstohliegenheiten geschehen kann; 

4. die durch besondere Gesetze (Jagd, Fischerei usw.) zugewiesenen Obliegen-
heiten zu erfiillen; 

5. im Auf trag der politischen Verwaltung Lokalerhebungen zu pflegen; 
6. den Dienst bei der Abteilung fiir Wildbachverbauung zu versehen. 
Die akademisch gebildeten Forstbeamten der politischen Verwaltung miissen 

sich schon nach der Absolvierung der IJochschule fiir Bodenkultur fiir diesen 
Dienst endgiiltig entscheiden, einen spateren Riicktritt in den Verwaltungs
dienst der Staatsforste gibt es fiir sie nicht mehr. Das ist ein Obelstand. 

Hufnagel sagt dariiber: Wenn sich der Staatsdienstaspirant dem politischen Forst
dienst widmet, wird er nach Absolvierung der Hochschule "einer Abteilung fiir Wildbach
verbauung zugeteilt und verbringt hier eine Reihe von Jahren in der ausschlieBlichen 
BeschMtigung als Geodiit, Bauingenieur und Baumeister. Direkt von hier kommt er nun 
zur Bezirkshauptmannschaft als Referent iiber die Handhabung der Forstgesetze; hier 
ist er fiir einen oder mehrere Bezirke nunmehr die maBgebende Perstinlichkeit in den sub
tilsten Fragen der Fo~stwirtschaft; er ist Kliiger und Richter in einer Person in den wissen
schaftlich und praktisch strittigsten Fragen des Holzanbaues, der FiUlungsarten, der 
Betriebseinrichtung, der Insektenkunde, er solI in allen diesen Dingen dem kleinen Wald
besitzer auch raten, ihn belehren, er ist der priidestinierte Sachverstandige der Gerichte 
in Streitsachen, die den Wald betreffen, kurzum sein neues Amt stellt Anforderungen an 
ihn, denen gemeinhin nur ein viel erfahrener, in der Wirtschaft vielseitig tatiger Forstmann 
gerecht werden kann. Diese Erfahrungen muB er sich aber erst im taglichen Verkehre 
selbst sammeln ... " Es sollten daher nur erprobte Forstverwalter der Staatsforstver
waltung in den Dienst der politischen Verwaltung heriibergenommen werden. 

II. Au13erdeutsclte Staaten. 

1. Ungarn. 
An Stelle eines Forstgesetzes von 1807 trat vom 1. Januar 1858 ab das 

osterreichische FG. von 1852. Dieses wurde durch das besondere ungarische 
Forstgesetz XXXI vom 11. Juni 1879 auBer Kraft gesetzt, nachdem bereits 
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1867 der seit 1804 fur die ganze Monarchic geltende Name "Kaisertum Oster
reich" in "Osterreich-Ungarn" abgeandert worden war. Durch G. XIX 
v. 1898 wurden die Bestimmungen des 187ger Forstgesetzes hinsichtlich der 
Staatsaufsichtswaldungen erganzt und durch Einfuhrung. der Beforsterung 
verscharft. 

G. XXX v. 1873 ordnete die AblOsung der Forstrechte in den Waldungen 
der ehemaligen Militargrenze (kroatisch-slawonisches Grenzgebiet) durch Wald
abfindung an. Die Abfindungswaldungen unterstehen der staatlichen Forst
aufsicht. 

Das FG. von 1879 halt ungefahr die Linie des bayerischen Forstgesetzes 
ein. Fur die Schutzwaldungen sind oesondere Bestimmungen getroffen. Sonst 
ist die Privatwaldwirtschaft frei bis auf die Rodung auf unbedingtem Wald
boden. Das Gesetz enthalt auch das Forststrafrecht. - Ein neues Forstgesetz 
war 1914 im Entwurf. 

Fur Kroatien und Slawonien galten besondere Gesetze von 1894 und 
1895, die hinsichtlich del' Vorschriften uber die Bewirtschaftung und Staats
aufsicht im wesentlichen mit dem ungarischen Gesetz von 1879 ubereinstimmen. 

2. Schweiz. 
Die l!'orstgesetzgebung war bis 1876 Sache der einzelnen Kantone. Einzelne 

derselben, u!ld zwar vorzugsweise diejenigen, welche i~ Hugellande und in 
den Vorbergen liegen, kannten schon weitgehende Beschrankungen in der 
Benutzung der Walder, aber gerade in den Hochgebirgskantonen entbehrte 
der Wald fast jeglichen Schutzes 1). 

Die Bestrebungen auf HerbeifUhrung eines einheitlichen Forstpolizeigesetzes 
reichen schon in die erste Halfte des 19. Jahrhunderts zuriick 2). In den Jahren 
1857 und 1858 lieJ3 der Bundesrat das Hochgebirge auf seine forstlichen und 
hydrotechnischen Verhaltnisse durch Fachleute untersuchen und das hi~rauf 
gegriindete Gutachten veroffentlichen. Trotzdem verhielten sich die meisten 
Kantone gegen eine durchgreifende Ordnung ihrer forstlichen Verhaltnisse 
ablehnend. Erst infolge der furchtbaren Verheerungen, welche das Hochwasser 
im Jahre 1868 im ostlichen und siidlichen Teile der Schweiz anrichtete, wurde 
in dcr offentlichen Meinung der Boden fiir eine eingreifende Gesetzgebung 
geebnet. Seit 1871 gewahrte del' Bund Beitrage zu den Kosten flir Aufforstungen 
und Verbauungen im Hochgebirge. 

Auf die Initiative des 1843 gegriindeten Schweizerischen Forstvereins hin 
(Versammlung 1869 in Churl wurde im Jahre 1874 in die revidierte Bundes
verfassung del' Artikel 24 aufgenommen: "Del' Bund hat das Recht del' Ober
aufsicht iiber die Wasserbau- und Forstpolizei im Hochgebirge. Er wird die 
Korrektion und Verbauung del' Wildwasser, Bowie die Aufforstung ihrer Quellen
gebiete unterstiitzen und die notigen schiitzenden Bestimmungen zur Erhaltung 
.dieser Werke und der schon vorhandenen Waldungen aufstellen." Die erste 
Folge davon war die Aufstellung eines eidgenossischen Forstinspektors und 
eines demselben beigeordneten Adjunkten im Jahre 1875. Diese Stelle nahm 
von 1875-1914 Dr. J. Coaz ein. 

An del' Ausarbeitung des nun zu erlassenden Forstgesetzes nahmen del' 
Schweizerische Forstverein und del' Forstverein des Kantons Bern lebhaften 

1) Eine Zusammenstellung der wichtigsten geschichtlichen Verordnungen findet sich 
in "Die forstlichen Verhaltnisse der Schweiz. Ziirich 1914", 122ff. - Die nach 1834 erlas
senen kantonalen Forstgesetze sind bei von Miaskowski, Die Verfassung der Land-, 
Alpen- und Forstwirtschaft der deutschen Schweiz, 1878, 99f. aufgefiihrt. 

2) A. F. u. J. Z. 1878, 29ff. 

Endres, Forstpolitik. 2. Auf!. 13 
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Anteil. Man hatte dabei namentlich mit der Tatsache zu rechnen, daB ein 
groBer Teil der Bevolkerung jeder staatlichen Einmischung in die Gemeinde
und Privatwaldwirtschaft abgeneigt war. 

Nachdem eine Reihe von verschiedenen Entwiirfen ausgearbeitet worden 
war, kam als politischer KompromiB das Bundesgesetz, betr. die eid
genossische Oberaufsicht iiber die Forstpolizei im Hochgebirge 
vom 24. Marz 1876 zustande. Danach iibte der Bund die Oberaufsicht iiber 
die Forstpolizei im Gebiete des schweizerischen Hochgebirges aus. Die Oberauf
sicht erstreckte sich 1. auf das Gesamtgebiet der Kantone Uri, Unterwalden, 
Glarus, Appenzell, Graubiinden, Tessin und Wallis; 2. auf den gebirgigen Teil 
des Gebietes der Kantone Ziirich, Bern, Luzern, Schwyz, Zug, Freiburg, 
St. Gallen und Waadt. Die Grenzen der Gebirgsgegenden in diesen Kantonen 
wurden durch V. v. 26. Januar 1877 festgesetzt. Dieses der Oberaufsicht unter
iiegende Gebiet bildete das "Eidgenossische Forstge biet". Dasselbe hatte 
eine Gesamtausdehnung von 2700000 ha, wovon 428000 ha oder 15,8% Wald 
waren. Es umfaBte 66% der Schweiz und 35% der Bevolkerung im Jahre 1877. 

Innerhalb des eidgenossischen Forstgebietes fielen unter die Bundesober
aufsicht samtliche Schutzwaldungen und auBerdem die Staats-, Gemeinde-, 
Korporations- und Privatwaldungen, auch wenn sie nicht Schutzwaldungen 
waren, die privaten Nichtschutzwaldungen jedoch nur hinsichtlich der im Gesetz 
speziell aufgefiihrten FaIle. 

Der Inhalt dieses Gesetzes deckte sich im groBen und ganzen mit dem jetzt 
giiltigen Forstgesetz von 1902. Die Durchfiihrung stieB anfangs auf groBe 
Schwierigkeiten, die in den staatsrechtlichen und sozialen Verhaltnissen der 
Schweiz begriindet sind. Ein Teil der mit weitgehender Autonomie ausgestat
teten Kantone ging an den ihnen iibertragenen Vollzug des Forstgesetzes nur 
mit Widerwillen und die einzelnen Waldbesitzer betrachteten die forstgesetz
lichen Beschrankungen als eine unberechtigte Einmischung in das Eigentums
recbji und als eine "landvogtliche Forderung". Daher wurde nicht eine einzige 
der Bestimmungen des Gesetzes von allen Kantonen innerhalb der gesteckten 
Frist vollzogen (Aufstellung "hinreichend gebildeter Forstmanner", Ver
markung, Vermessung, Anfertigung der Wirtschaftsplane, Abli:isung der schad
lichen Nebennutzungsrechte) 1). 

Zudem haftete dem Gesetz das Odium eines Ausnahmegesetzes fiir einen 
bestimmten Teil des Landes an. 

Trotz alledem lebte sich infolge der vom Bundesrat beim Vollzug geiibten 
"Um- und Nachsicht" die Bevi:ilkerung allmahlich in den Geist und die Wohl
taten des Gesetzes ein. . 

Dem Bestreben, fiir die ganze Schweiz ein einheitliches Forstgesetz zu 
schaffen, wurde dann iibergangsweise durch Bundesbeschliisse im Jahre 
1898 dadurch Rechnung getragen, daB das Gesetz fiir das gesamte Gebiet der 
Schweiz fiir vollziehbar erklart und die Vornahme von Kahlschlagen und Abhol
zungen' zum Verkauf des Holzes von kantonaler Bewilligung abhangig gemacht 
wurde. 

Nunmehr gilt das Bundesgesetz betr. die eidgenossische Oberauf
sicht iiber die Forstpolizei vom 11. Oktober 1902, in Kraft getreten 
am 1. April 1903 mit Vollziehungsverordnung vom 13. Marz 1903. 

Danach wird die Oberaufsicht iiber die Forstpolizei im Gebiete der schwei
zerischen Eidgenossenschaft vom Bunde ausgeiibt. Derselben sind samtliche 
Waldungen unterstellt. Der Bundesrat iiberwacht die Vollziehung des Gesetzes 

1) Niiheres hieriiber bringt Felber in Schw. Z. f. F. 1893. - Ferner vgl. Coaz, daselbst 
1914, 241ff. 
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und die von den Kantonen zu erlassenden Vollzugsgesetze und Verordnungen. 
}'iir diese bildet das Gesetz die einheitliche Grundlage des notwendigen Mini
mums. Die Kantone diirien in ihren Anforderungen auch weiter gehen. Die 
meisten besitzen jetzt eigene Forstgesetze, die anderen nahmen das eidgenossische 
Gesetz als geitende Norm und erganzten dasselbe durch eine Vollziehungs
ordnung 1). 

Unter Waldungen im Sinne des Gesetzes - die Weidwaldungen (Wytweide, 
pres-bois) inbegriffen - sind zu verstehen a) die offentlichen Waldungen, d. h. 
die Staats-, Gemeinde- und Korporationswaldungen sowie die von einer offent
lichen Beharde verwalteten Walder, b) die Privatwaldungen mit EinschluB 
der Gemeinschaftswaldungen. 

Die Waldungen werden eingeteilt In Schutz- und Nichtschutzwaldungen. 
Die forstpolizeilichen Vorschriften fiir aIle Nichtschutzwaldungen 

beziehen sich auf das Verbot der Rodung ohne kantonale Bewilligung und auf 
das Gebot der Wiederaufforstung von Kahlflachen und entstandenen BlOBen 
sowie auf die Erhaltung des vorhandenen FlachenmaBes der Bestockung der 
offentlichen und privaten Weidwaldungen. Die ortliche Bestockungderselben 
dari geanderi! werden. In den privaten Nichtschutzwaldungen ist daher die 
Nutzung nach dem Gesetze £rei. Ein Verwiistungsverbot existiert nicht. 

Durch BeschluB des Bundesrates v. 23. Februar 1917 wurden aber auch 
die privaten Nichtschutzwaldungen dem Art. 29 des Forstgesetzes iiber 
Schutzwaldungen untersrellt. Danach unterliegen Kahlschlage in Hochwal
dungen und erhebliche Holznutzungen zum Verkaufe oder fiir ein eigenes indu
strielles Gewerbe der Bewilligung der kantonalen Behorden. Fiir die Dauer 
der Wirksamkeit dieses Beschlusses, der durch die starken Abholzungen wahrend 
des Krieges veraniaBt wurde, fallen also alle Privatwaldungen unter die Schutz
waldbestimmungen 2). 

Die offentlichen und alle Schutzwaldungen sind zu vermarken. 'Bis 1912 
waren von den offentlichen Waldungen 44%, von den Privatwaldungen 26% 
als richtig vermessen angenommen. 

Ferner bestimmt das Gesetz, daB die Zusammenlegung von Privatwaldungen 
zu gemeinschaftlicher Bewirtschaftung und Benutzung zu fOrdern 
ist. Das Nahere bestimmt die kantonale Gesetzgebung (s. Waldgenossenschaften). 
Die Zusammenlegung privater Schutzwaldungen kann erzwungen werden. 

Das Gesetz ordnet zugleich auch die Organisation der Forstverwal 
tung. Aufsichtsorgan des Bundes ist das eidgenossische Oberforstinspektor~t. 
Dasselbe besteht aus einem Oberiorstinspektor und vier Forstinspektoren, 
von denen jeder ein bestimmtes Gebiet zu inspizieren hat. 

Die Kantone haben ihr Gebiet in Forstkreise einzuteilen und die. erforder
liche Zahl mit dem eidgenossischen Wahlbarkeitszeugnisse versehener Forst
techniker anzustellen und angemessen zu besolden. Bis 1914 war jedoch in 
11 Kantonen die Kreiseinteilung noch nicht durchgefiihrt. Hier bildet der 
Kanton einen Kreis. 

An der Spitze des kantonalen Forstwesens und der kantonalen Regierung 
direkt unterstellt steht demnach ein staatliches Oberiorstamt, dessen Inhaber 
in den einzelnen Kantonen sehr verschiedene Titel fiihrt (Oberforstmeister, 
Forstmeister, Kantonso berforster, Kantonsforstmeister, Forstinspektor, Inspec
teur cantonal [general] des forets, Ispettore forestale in capo). Es konnen 
ihnen Adjunkten zugeteilt sein. 

1) Die forstlichen Verhaltnisse der Schweiz. S. 126. 
I) Vgl. Balfinger, Schw. Z. f. Forstw. 1917, 238. 

1917, 245. 
Schonen berger, ebenda. 

13* 
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Diesem sind die Kreisforstamter, wo solche bestehen, angegliedert. Die 
Inhaber haben je nach Kanton die Titel Forstmeister, Oberforster, Kreisforster, 
BezirksfOrster. 

Dazu kommen noch die verschiedenartigen Titel der Gemeindeforstbeamten. 
Die Obliegenheiten der obersten kantonalen Forstbeamten bestehen in 

der allgemeinen Leitung des Forstwesens, der Kontrolle der Nutzungen, der 
Aufstellung von Wirtschaftsplanen fiir Staatswaldungen und der Leitung 
des Finanzhaushaltes derselben usw. Die Kreisforstbeamten haben ferner 
die direkte Bewirtsehaftung der Staatswaldungen und soweit moglieh aueh der 
Gemeindewaldungen. Sie sind die Ratgeber der Gemeinden und Privaten, 
weisen die jahrliehen Nutzungen an nebst Kontrolle, leiten die Verwertung der 
Forstprodukte in den Staatswaldungen und soweit moglieh in den Gemeinde
waldungen. 

Die GroBe der staatliehen Forstkreise sehwankt zwischen 4200 und 16000 ha. 
Die Zahl der hoheren kantonalen und gemeindliehen Forstbeamten betragt 204. 

Zu den Besoldungen und Tagegeldern der hoheren Forstbeamten der Kantone tragt 
der Bund 25-35% bei, vorausgesetzt, daB die Kantone bestimmte Mindestsatze ge
wahren. Andere als forstliche Geschafte diirfen den hoheren kantonalen Forstbeamten 
ohne Bewilligung des Bundesrates nicht iibertragen werden. 

Zu der Besoldung des unteren Forstpersonals tragt der Bund 5-20% bei, wenn die
selbe mindestens 500 Fr. ist und der Beamte einen Forstkurs mit Erfolg besucht hat. 

Ferner leistet der Bund 1/3 der Pramien der Unfallversicherung. 
Die Erlangung der Wahlbarkeit an eine hohere eidgenossische oder kantonale 

Forstbeamtung ist naeh dem Reglement v. 1910 dureh das Bestehen der eid
genossisehen forstliehen Staatspriifung bedingt. Hieriiber wird das eidgenos
sisehe Wahlfahigkeitszeugnis ausgestellt, das den Inhaber zur Bekleidung einer 
eidgenossischen oder kantonalen Forstbeamtung bereehtigt. 

Zur Ausbildung des unteren Forstpersonals veranstaltet der Bund seit 1902 
unter teilweiser Dbernahme der Kosten je nach Bediirfnis in den versehiedenen 
Landesteilen zweimonatliehe Forstkurse. Auf Grund der SehluBpriifung erhalten 
die Anwarter ein Patent zur Bekleidung der Stelle als Revierforster, Dnter
fOrster, Oberbaumwart usw. (VV. Art. 23). Daneben halten die Kantone noch 
Kurse von kiirzerer Dauer fUr Baumwarte kleinerer Gemeinden. 

Die SteHung der Forstbeamten ist heute noeh eine schwierige, ihre Besol
dungen stehen an vielen Orten jenen der anderen Beamten nacho 

3. Frankreiclt 1). 

a) Die Zeit bis 1669. 
Von den Volksgesetzen und Kapitularien ab sind bis ZUlli 12. Jahrh. Generalgesetze 

nicht zu verzeichnen. Von da an erlieBen die einzelnen Seigneurs (Grundherren, Feudal
herren) Verordnungen (coutumes), welche die Nutzungsrechte der Grundhorigen in den 
Waldungen regelten. 

Auch die Konige schiitzten ihre von den Amtmannern (baillis) und Vogten (pnlv6ts) 
verwalteten Kron- und Domanialwaldungen durch solche Spezialverordnungen. Schon 
1256 wurde den Forstbeamten verboten, Holz auf ihre Rechnung zu verkaufen, und nach 

1) M. D. Dalloz aine, Repertoire de legislation de doctrine et de jurisprudence etc. 
Tome 25. Paris 1849. Dieser Band enthaIt nur den Artikel "Forets" und ist von M. Meaume, 
Advokat und Professor an der Forstschule in Nancy, bearbeitet. - E. Dalloz fils et 
Ch. Verge, Les codes annotes. Code forestier suivi des lois qui s'y rattachent et notamment 
des lois sur la peche et sur la chasse. Paris 1884. Dieser umfangreiche Kommentar schlieBt 
an das erste Werk an. - M. Baudrillart, Code forestier,' precede de la discussion aux 
chambres, et suivi de l'ordonnance reglementaire, avec un commentaire. I. et II. Partie. 
~aris 1827. - A. Pu ton, Code de la Legislation forestiere etc. Paris 1883. - Vui try. 
Etudes sur Ie regime financier de la France avant la revolution de 1789. Paris 1878. Nou
velle serie, Tome I et II. Paris 1883. 
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einer V. von 1280 muBten die Berechtigten sich in den koniglichen Waldungen das Holz 
anweisen lassen. Eine V. v. 1291 erwahnt zum ersten Male die Maitres des eaux et forets, 
durch weitere V. v. 1346, 1376 und 1388 wUrde die erste Forstdienstorganisation geschaffen 
und die forstpolizeiliche Aufsicht in die Wege geleitet. Eine Generalverordnung von 1402 
faBt den Inhalt del' bisherigen Reglements in 76 Artikeln zusammen. 

Wahrend die erwahnten kiiniglichen Verordnungen sich nul' auf die Domanialwal· 
dungen beziehen, wird in del' V. v. 1515 die Jurisdiktion tiber alle Waldungen yom Konig 
beansprucht, gleichwohl abel' in del' V. v. 1518 den Ftirsten, Pralaten, Kirchen, Grundberren, 
Edlen, Vasallen und den anderen Waldbesitzern anheimgegeben (si bon leur semblait), 
die beztiglich del' Pfandung des Weideviehes, des AusmaBes del' Geldstrafen ftir Forstfrevel, 
des Verkaufes del' Waldprodukte und del' Rodung ftir die koniglichen Waldungen geltenden 
Bestimmungen auch auf ihre Waldungen zu tibertragen. Diesel' schtichterne Versuch 
forstpolizeilicher Einwirkung wird mit dem Hinweis auf die zunehmende Waldverwlistung 
begrlindet. 

Die Rodung als solche wurde den Privaten nicht verboten. 
Wesentlich weiter geht die V. v. 1543 hinsichtlich del' polizeilichen Einwirkung auf 

die Privatwaldwirtschaft. In derselben wird kraft koniglicher Gewalt (pleine puissance 
et authorite royalle) befohlen, daB die koniglichen Beamten die samtlichen Waldungen 
des Konigreiches, deren Erhaltung im offentlichen Interesse liege, zu tiberwachen haben. 
Zugleich wurde die dem Konig libel' alle Waldungen zustehende Gerichtsbarkeit von neuem 
bestatigt, den Praiaten, Ftirsten, Edlen; Gemeinheiten usw. abel' erlaubt, alle in ihren 
Waldungen bega,ngene Zuwiderhandlungen gegen die forstlichen Verordnungen in erster 
Instanz entweder von dem koniglichen Lokalforstmeister (maitre particulier) oder von 
ihrem eigenen aburteilen zu lassen, wenn sie in ihrem Gerichtsbezirk begangen 'werden, 
unter Vorbehalt del' Berufung an den Grand·maitre am Sitze des obersten Gerichtshofes 
in Paris (Table de marbre). 

1558 wurde den geistlichen Instituten verboten, Holzschlage in ihren Hochwaldungen 
zu machen, 1563 allen Privaten, ihre Niederwaldungen VOl' dem lOjahrigen Alter zu nutzen. 
AuBerdem muBte eine Anzahl LaBreidel stehen bleiben. 1561 wurde verordnet, daB in 
den Domanialwaldungen sowohl wie in den Waldungen del' Kloster, Geistlichen und del' 
Gemeinden ein Dri ttel del' Niederwaldflache als Reserve in Hochwald tiberzuftihren 
ist, urn BauhOlzer zu erziehen. Die Waldungen del' Geistlichen und Gemeinden muBten 
vermessen, die Schlage in natura festgelegt werden. . 

In einem Edikt von 1573 wurde die zur Hochwalderziehungbestimmte Flache auf 
ein Viertel reduziert mit del' MaBgabe, daB hierzu die besten Standorte auszuwahlen sind. 
Das ist del' Ursprung del' quarts en reserves, deren Aushaltung heute noch ftir die 
Gemeinde- und Anstaltswaldungen vorgeschrieben ist. V. v,. 1554 und 1583 betreffen 
die Forstrechte. Die Zahl derselben war im 16. Jahrh. ungeheuer gewachsen und zwar 
hauptsachlich infolge del' Lassigkeit del' Forstbeamten. 

Die forstlichen Zustande, wie sie sich namentlich unter den schwachen Konigen Karl IX. 
(1560-1574) und Heinrich III. (1574-1589) herausgebildet hatten, schildert das Edikt 
von 1597 in grellen Farben: Die Waldungen des Domaniums wie die del' Gemeinden und 
Anstalten gehen dem Ruine entgegen, weil allen Verordnungen zuwider auBerordentliche 
Holzhiebe gemacht werden. Die ungeheuere Zahl del' kleinen und groBen Forstbediensteten 
nehmen alle Nutzungen als Besoldungsteil in Anspruch und lassen sich MiBbrauche und 
Unterschlagungen aller Arten zuschulden kommen. Es wird daher jeder auBerordentliehe 
Holzhieb verboten, die seit Franz I. (1515-1547) neu zugestandenen Forstrechte werden 
widerrufen,und aIle Dienstesstellen, die seit dem Tode Karl IX. neu geschaffen worden 
waren, werden ftir aufgehoben erklart. 

b) Die Ordonnance von 1669. 

Noch im Jahre 1518, also zu einer Zeit, wo in den meisten deutschen 
Territorialstaaten die landesherrliehe Forsthoheit liber aIle Waldungen des 
Landes wenigstens im Prinzip feststand, wagte es Konig Franz T. nieht, den 
GroBen des Landes die Befolgung seiner Forstordnung anzubefehlen; er Iud 
sie nur hierzu ein. Die in die privatwirtsehaftliehen Verhaltnisse tiefer ein
greifenden folgenden Verordnungen blieben wirkungslos, weil infolge der 
Religionskampfe im Innern (Hugenotten) und der wenig gliiekliehen kriegerisehen 
Unternehmungen die Exekutive des Konigs wesentlieh gesehwaeht wurde. 
Die Adeligen hatten wieder eine solehe Selbstandigkeit erlangt, daB der Zerfall 
des Staates in eine Anzahl selbstandiger Territorien schon nahe gerliekt zu 
sein sehien, bis Riehelieu den Kampf mit den maehtigen Feudalherren und dem 
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Lehenswesen mit riicksichtsloser Energie aufgriff. Endgiiltig bezwungen jedoch 
wurden sie erst durch den Absolutismus Ludwigs XIV., der nun eine solche 
Fiille von Macht und Absolutismus in sich vereinigte, daB er aIle seine Unter
tanen auch zur Anerkennung seiner forsthoheitlichen Gewalt zwingen konnte. 
Diese war indessen nicht bloB ein auBerer Aufputz der Souveranitat, noch viel 
weniger, wie es fiir viele deutsche Staaten zutraf, der Schutzmantel fiir das 
landesherrliche Jagdregal. Das von Colbert zum volkswirtschaftlichen Pro
gramm erhobene Merkantilsystem brauchte billige Rohstoffe und zu diesen 
zahlte nicht in letzter Linie das Holz. Eine bliihende Waldwirtschaft war das 
unentbehrliche Glied in der Kette der wirtschaftlichen Ziele des Colbertismus. 
Dieser "Oberzeugung soIl Colbert mit den Worten Ausdruck gegeben haben: 
La France perira faute de bois. Die Sorge Vaubans und Colberts, daB es 
bald an dem notigen Brennholz und Schiffsbauholz gebrechen konnte, war 
durch die ausgedehnten Rodungen im 17. Jahrhundert veranlaBt 1). 

Auf diesen Grundsatzen wurde die Ordonnance des eaux et forets 
("Edit portant reglement general pour les eaux et fOl'ets") yom (13.) August 
1669 aufgebaut. Sie war ein Stiick der durch Col bert zentralisierten Gesetz
gebung und wurde von langer Hand vorbereitet, indem 21 speziell dazu aus
erwahlte Kommissare (personnes intelligentes et versees dans la matiere) 8 Jahre 
lang mit dem Entwurfe beschaftigt waren. 

Diese Forstordnung schuf nicht ill allen Punkten ein neues Recht. Die 
meisten Grundsatze der friiheren Verordnungen finden sich in ihr unverandert 
wieder. Was sie aber auszeichnete und ihr dauernden Wert verlieh, war neben 
der Klarheit der Darstellung die erschOpfende Durcharbeitung aller gesetz
lichen Bestimmungen bis ins Detail, das logische Ineinandergreifen derselben 
und die musterhafte Regelung des Geschaftsganges durch alle Instanzen hin
durch. Wir haben hier ein wohldurchdachtes forstliches Organisationssystem 
vor uns, wie es urn diese Zeit kein deutscher Staat aufzuweisen hatte. Es ist 
daher auch die Frage, ob die in Deutschland schon anderthalbhundert Jahre 
zuvor vorhanden gewesenen allgemeinen Forstordnungen fiir Frankreich vor
bildlich gewesen sind, zu verneinen. 

Materiell gliedert sich diese Forstordnung in einen verwaltungsrechtlichen, 
polizeilichen, strafrechtlichen und betriebstechnischen Teil. 

Sie schafft ein einheitliches Forstrecht fUr den ganzen Staat. Darin lag 
auch nach der formellen Seite hin ein Fortschritt, weil im Laufe der Zeit in den 
einzelnen Gegendtm verschiedene Auslegungen der friiheren Verordnungen 
Platz gegriffen hatten; namentlich hatten die StrafmaBe keine sichere Basis. 
Eine vollstandige Neuerung lag aber darin, daB die gesamte forstliche Gerichts
barkeit, tant au civil qu'au criminel, in die Hande der Forstbeamten gelegt 
wurde. Diese Verschmelzung von gerichtlicher und administrativer Kompetenz 
in derselben Person hatte den unleugbaren Vorteil eines raschen und liIlgehin
derten VolIzuges der forstgesetzlichen Vorschriften und ein guter Teil der guten 
Wirkung des Gesetzes ist auf diese MaBnahme zuriickzufiihren. Denn die 
besten Vorschriften der deutschen Forstordnungen sind an der gutsherrlichen 
Gerichtsbarkeit gescheitert. 

Die obersten Forstbeamten in den Provinzen waren die Grands-maitres (Oberforst
meister). Sie hatten allein die Hiebsauszeichnungen zu vollziehen. 

Unter diesen standen die Maitres particuliers (Lokalforstmeister). 1hr Bezirk war 
die Maitrise (Forstamt). Diesen war ein Stellvertreter (lieutenant) beigegeben, der den 
gleichen Rang ha~n konnte. 

Dem Maitre particulier unterstanden die Gruyere (Revierforster); deren Bezirk hieB 
die Grurie. Sie fiihrten ebenfalls einen besonderen Waldhammer zur Bezeichnung der 

1) A. C. Becquerel, Memoires de l'academie des sciences. Paris 1866, 386. 
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Windwiirfe und der Frevelstiicke und muBten in unmittelbarer Niihe des Waldes wohnen. 
Die Gruyers wurden durch das G. v. 7. Septemlier 1790 abgeschafft. 

Unter dem Gruyer standen die Forster alIer Grade (huissiers, gardes generaux, sergents, 
games des forc~te). 

Die forstliche Gerichtebarkeit wurde in erster Instanz von den Gruyers ausgeiibt. 
Neben den Gruye1'il royales gab es in einzelnen Provinzen anch Gruyers seigneuriales, 
welch letztere in den Gerichtsgebieten der Seigneurs zustii.ndig waren. Sie aIle konnten 
bis 12 Livres Strafe erkennen. Die nachsthiiheren forstlichen Richter waren die konig
lichen Maitres particuliers und die Grand-IDaitres. Sie bildeten zugleich die Berufungs
instanz, - auch fiir die in den grundherrlichen Gerichtsgebieten begangenen Delikte. 
Fiir das AusmaB der Strafen waren unter allen Umstanden und fiir aIle Gebietsteile die 
Bestimmungen der FO. verbindlich. 

Fiir die Forstvermessungsarbeiten waren die Arpenteurs, d. h. die Forstgeometer 
angestellt, die aIle Riebe und Schlage zu vermessen und auf einem Plan festzulegen hatten. 
Sie existierten bis 1840 und wurden von da ab durch die Forstingenieure ersetzt. 

Der so auf dem Revierforstersystem aufgebauten Forstdienstorganisation fehlte die 
oberste Spitze insofern, als eineaus Forstbeamten bestehende ZentralstelIe nicht vor
handen war. Die Grands-maitres waren direkt dem Konig anterstellt, bzw. dem Conaeil 
du roi. Die Liicke wurde nun in durchaus origineller Weise dadurch ausgeglichen, daB 
in der Provinz eigene KontrolIorgane der Forstverwaltung in der Person des Procureur 
du roi und des Garde-marteau geschaffen wurden. 

Die Stellung des Procureur du roi war eine sehr vielseitige: er war bis zu einem 
gewissen Grade Justitiar, Registrator, Statistiker, Rechnungskammerchef und vor allem 
KontrolIeur und Aufsichtsorgan iiber die Tatigkeit der hiiheren Forstbeamten. Seine 
registrierende und dienstespolizeiliche Aufgabe bezog sich sowohl auf die richterlichen 
wie auf die administrativen MaBnahmen der Forstverwaltung. Er muBte von allem,was 
vorging, unterrichtet sein und dariiber Register fiihren, hatte aber nur die eine rein ver
waltungstechnische Funktion, bei der Auszeichnung der Holzhiebe mit dem Waldhammer 
zugegen zu sein. Dieser stand mit unter dem VerschluB des Procureurs, indem derselbe 
einen der Schliissel zu dem Koffer, in dem der Waldhammer aufbewahrt wurde, in Ver
wahrung hatte. ProtokolIe alIer Art ohne seine Unterschrift waren ungiiltig. 

Was der Procureur als KontrolIorgan fiir die Tatigkeit der hoheren Beamten war, war 
der Garde-marteau (Waldhammeraufseher) fiir jene der niederen Forstbeamten. Er 
hatte beratende Stimme in den Gerichteverhandlungen, war im Besitze eines besonderen 
Waldhammers, mit dem er aIle Windbriiche und Frevelstiicke zu kennzeichnen hatte, 
hatte dariiber Register zu fiihren und war auBerdem der Assistent der Forstmeister bei 
den Riebsauszeichnungen. Ferner muBte er monatlich im Walde Umschau hanen, ob die 
Forster ihre Schuldigkeit taten. Er berichtete an den Procureur. 

AlIe genannten Beamten hatten feste Besoldungen; Naturalleistungen waren aus
geschlossen. 

Die Forstordnung gibt auch eingehende Vorschriften iiber die Anweisung, 
die Nutzung und den Verkauf des Holzes, welch' letzterer in den koniglichen 
Waldungen en bloc vorgenommen wurde. Besondere Bestimmungen geiten 
fiir den Verkauf der WindbruchhOlzer und kleinen NutzhOlzer. Die Ordonnance 
war, wie schon ihr voller Titel sagt, nicht nur ein vollstandiges Forstgesetz, 
sondem sie enthalt auch mehrere Titel iiber Wegepolizei, Wasserpolizei, Schiff
fahrt, Fischerei, Jagd- und Wasenmeisterei. Sie ordnete die erste Statistik 
iiber die Flachen der fiskalischen und korporativen Waldungen, die Einteilung 
der Forste und die Ordnung der Holzhiebe an. 

Von den Seigneurs wurde die Forstordnung mit MiBbehagen entgegen
genommen. Sie bedeutete nicht bloB einen tiefenEingriff in das Verfiigungs
recht iiber ihr Waldeigentum, sondem noch mehr eine vollige Aufhebung der 
von ihnen beanspruchten und trotz friiherer entgegenstehender Dekrete von 
ihnen geiibten 'Gerichtsbarkeit in forstlichen Angelegenheiten. DaB ParIament 
von Paris (Chambre des comptes, Staatsgerichtshof) trug die ForBtordnung 
auch nicht eher in das Register ein, in das aIle Verordnungen eingetragen werden 
muBten, wenn sie Geltung haben BoUten, als bis der Konig personlich erschien 
und die Einregistrierung befahl (Ie roi seant a son lit de justice). 

Alle betriebstechnischen VorBchriften der FO_ v. 1669 waren nur auf den 
Laubholzwald und spezieU auf den Mittelwald zugeschnitten, weil die groBen 
Nadelholzgebiete in ElsaB, Lotlrringen, der Franche-ComM, Savoyen, in der 
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Provence und in der Gra£scha£t Nizza damals noch nicht £ranzosisch waren 
bzw. es ganz kurz zuvor geworden sind. Die Pyrenaen waren um diese Zeit 
noch nicht aufgeschlossen 1). 

Die Privatwald besitzer muBten ihre Niederwaldungen mindestens im zehnjahrigen 
Umtrieb bewirtschaften, auf· jedem Arpent 2) 16 OberhOlzer uberhalten und auBerdem 
10 Jabresschlage im Hochwaldbetrieb bewirtschaften. Die OberhOlzer durften nicht vor 
dem 4Ojahrigen, der Hochwald nicht vor dem 120 jahrigen Alter genutztwerden. Die Nutzung 
muBte zudem nach den fiir die koniglichen Waldungen geltenden Vorschriften unter der 
Aufsicht der sta.atlichen Forstbeamten erfolgen. Die Vomahme von Hieben in jenen Hoch
waldungen, welche bis zu 10 Meilen vom Moore oder bis zu 2 Meilen von einem schiffbaren 
Flusse entfemt waren, muBte 6 Monate vorher der BehOrde angezeigt werden, damit die 
Marine sich.aus dem Hiebe das ihr taugliche Holz auswiihlen konnte (Martelage). Eigro
tumer; deren Waldungen an die koniglichen Forste angrenzten, waren gehalten, Menge 
und Art des Holzes, welches sie jiihrlich verkaufen wollten, der ForBtbehorde anzugeben. 
Ein spezielles Verbot der Waldverwtistung und der Rodung iBt in der Forstordnung nicht 
enthalten, weil dasselbe eine natiirliche Folge der strengen Sta.atsaufsicht war. 

In den Gemeindewaldungen muBte, wie es Bchon 1573 verordnet worden war, 
der vierte Teil immer Hochwald sein bzw. auch in den Mittel- und Niederwaldungen als 
Hochwald gezogen werden. Hierzu waren die besten Standorte auszuwiihlen. Was nach 
Feststellung dieses Quart en reserve ubrig blieb, wurde mit Grenzzeichen in gewohnliche 
ScWage abgeteilt, die mindestens im zehnjiihrigen Umtrieb zu bewirtschaften waren. Bei 
jeder ScWagstellung waren auf jedem .Arpent von den schonsten Eichen, Buchen usw. 
16 LaBreiser stehen zu lassen, auBerdem auch iiltere OberhOlzer und masttragende Baume. 
Die Stellung der jahrlichen SeWage wurde dureh den Juge des Heux kostenlos vorgenommen 
in Gegenwart des koniglichen Proeureur, des Syndikus und zweier Abgeordneter der 
Gemeinden. Die Eekbaume und Grenzbiiume der Schlage sowie die OberhOlzer werden 
mit dem Waldhammer bezeichnet, der in einem .mit drei Schlusseln versehlieBbaren Koffer 
aufbewahrt wird; den einen SeWUssel hat der Juge, den anderen der Procureur und den 
dritten der Syndikus. Der Grand-maitre hatte zu bestimmen, ob das Holz, welches von 
besonderen Holzhauem auf Kosten der Gemeinde aufgearbeitet werden muBte, zum Besten 
.der Gemeinde zu verkaufen oder in natura unter die Gemeindemitglieder zu verteilen 
war. Der Verkauf wurde von den staatlichen Forstbeamten geleitet. 

Die Kosten der BefOrsterung hatten die Gemeinden zu tragen. Dieselben muBten 
auch die notige Anzahl von Forstsehutzbeamten aufstellen. 

Nach den gleiehen Gesichtspunkten muBten die Waldungen der Geistliehen und 
Kloster bewirtschaftet werden. Weder das Sparviertel noch die Oberholzbiiume im Mittel
wald durften ohne besondere konigliche Erlaubnisscheine (lettres patentes) genutzt werden. 
Die Anweisung vollzog der Grand-maitre. 

Das Sparviertel muBte endlich auch in den Domanialwaldungen ausgehalten 
werden. 

c) Die Revolutionszeit. 

Von 1669-,..1789 erschienen nur einzelne Erganzungen zur Forstordnung 
und Bestimmungen iiber die Ausiibung der Forstrechte. Wie in Deutschland 
begann auch in Frankreich die Forstpolizei, hier noch verscharft durch die der 
Forstverwaltung eingeraumte Gerichtsbarkeit, der Tummelplatz bestechlicher 
und keine Willkiir scheuender Forstbeamten zu werden. Der Zustand der 
Walder gewann dadurch nicht an Giite. Reaumur trug 1721 der Academie 
Royale seine Besorgnis iiber den bevorstehenden Holzmangel vor und Buffon 
wiederholte im Jahre 1739· diese Klagen. 

Die sich vorbereitende Revolution 3) machte sich namentlich in der Mi13-
achtung des Forstgesetzes bemerkbar. Ludwig XVI. iibertrug 1789 den 
Geme~nden die Verfolgung der Forstfrevel und den Vollzug der Forstgesetze 
iiberhaupt neben den koniglichen Forstbeamten. 

Diese Ma13nahmen waren vollstandig Ul}geniigend. Daher erlie13 die National
versammlung unterm 1l.Dezember 1789 eine Dekret, betr. die Unterdriickung 

1) Allard, Les forets et Ie regime forestier en Provence. Paris 1901, 39. 
2) 1 arpent = 0,5107 ha. - 3) 17. Juni 1789 Erhebung des 3. Standes zur konsti. 

tuierenden Nationalversammlung; 14. Juli Zerstorung der Bastille; 4. August Aufhebung 
aner Standesprivilegien dureh die Nationalversammlung. 
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der ForstfreveI. Einleitend wird darin ausgefiihrt, daB die Versammlw1g es 
als Pflicht betrachtet, das Waldeigentum zu schutzen gegeniiber den sich immer 
weiter vermehrenden Delikten, welche bei Tag und Nacht von einzelnen und 
ganzen oft bewaffneten Gruppen nicht bloB in allen Wiildern, sondern auch 
an den an den StraBen stehenden Biiumen veriibt werden. Gemeindemitglieder 
maBen sich unter dem Vorwande eines Eigentumsrechtes Waldnutzungen 
aIler Art an, namentlich in den Wiildern der friiheren Grundherren. Daher 
wird verordnet, daB die Usurpation von Nutzungsrechten, die vor dem 4. August 
1789 nicht rechtsgilltig bestanden haben, nichtig ist. Die Jurisdiktion der 
Oberforstmeister wurde beseitigt. 

1m Jahre 1790 wurden von der Nationalversammlung eine Reihe von 
Dekreten, formell yom Konig noch bestiitigt, im Sinne der Forstordnung zur 
Erhaltung der Wiilder erlassen. 

1m Jahre 1791 trat dann der Umschwung ein, nachdem am 14. August 1791 
eine Verfassung und die gesetzgebende Nationalversammlung (corps legislatif) 
geschaffen worden waren. 

Durch das Gesetz u ber die Forstverwaltung vo m 15./29. September 
1791 wurde die Privatwa,ldwirtschaft vollstandig freigegeben, der 
Forstverwaltungsdienst neu organisiert und eine zentrale Verwaltungsstelle 
unter dem Titel "Conservation gEmerale des forets" geschaffen. Unter dieser 
standen nunmehr Conservateurs, unter diesen Inspecteurs, unter dies en Gardes. 

Der Forstverwaltung, d. h. dem Regime forestier 1), wurden nun unter
steUt die Kron-, Apanage-Staatswald~ngen, die Waldungen qer geistlichen 
Orden und Institute, der Gemeinden und sonstigen Korporationen, die Teil
waldungen, Stiftungswaldungen usw. Frei von der forstlichen Staatsaufsicht 
blieben nur die Privatwaldungen, indem in Tit. 1, Art. 6 des Gesetzes ver
fiigt wurde: 

"Les bois appartenant aux particuliers cesseront d'y (regime forestier) etre 
soumis, et chaque proprietaire sera libre de les administrer et d'en disposer 
A l'avenir comme bon lui semblera." 

AuBerdem behandelte dieses Gesetz die Bewirtschaftung der Korporations
walder, die Behandlung der Forstfrevelfiille usw. Es regelte die Verwaltungs
befugnisse der neugeschaffenen Forstverwaltung, hielt aber den strafrecht
lichen Teil der FO. von 1669 aufrecht. AuBerdem behielt letztere in allen 
Punkten subsidiiire Geltung. 

Nach Proklamierung der Republik am 21. September 1792 trat der Nationalkonvent 
zusammen. Seine erste forstliche Tat bestand in der Abanderung des bisherigen Stempels 
der Waldhiimmer, der nun durch das Bild einer phrygischen Miitze als dem Sinnbild der 
demokratisc'hen :Freiheit ersetzt wurde (Dekret vom 15. Novcmber 1792). 

Ein Dekret vom 13. plu'Viose II (1. Februar 1794) verordnete die Vornahme eines auBer
ordentlichen Holzhiebes (par anticipation) in samtlichen Waldern Frankreichs. Wenn 
die Privaten sich dessen weigerten, wurden die Holzhiebe in ihren Waldungen von Amts 
wegen v'orgenommen. 

d) Die napoleonische Zeit. 

An dem guten Willen, den Wald zu schiitzen, hat es bei den Machthabern 
seit dem Ausbruch der Revolution niemals gefehlt. Die Freigabe der Privat
waldwirtschaft, die schon von Mirabeau befiirwortet worden war, betrachtete 
man als einen wirtschaftlichen Fortschritt und als eine dem Inhalt des freien 
Biirgertums schuldige Notwendigkeit. DaB hierzu gerade die Zeit der Revolution 
der denkbar ungiinstigste Moment war, vermochte man damals allerdings nicht 
einzusehen. Der gute Wille allein reichte aber nicht hin, um den Wald zu 

1) Dieser Ausdruck wird hier erstmals gebrancht. 
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erhalten, es fehlte an dem Vollzug der bestehenden Gesetze und diesen zu 
sichern gebrach es der neuen Republik an den nachhaltigen Machtmitteln. 

Die Organisation der Forstverwaltung nach dem G. v. 1791 existierte nur 
auf dem Papier, durchgefiihrt wurde sie nirgends vollstandig. Erst nachdem 
sich der Staat wieder konsolidiert hatte, kam auch fiir die Waldwirtschaft 
eine bessere Zeit. 

Am 9. November 1799 stiirzte Bonaparte das seit 1795 schaltende Direk
rorium, am 25. Dezember 1799 wurde eine neue Konstitution erlassen und Bona
parte zum Ersten Konsui ernannt. Frankreich hatte wieder einen Herrn, -
der dann am 20. Mai 1804 als Kaiser proklamiert wurde. 

Durch die Gesetze yom 6. wid 26. Januar 1801 (16. nivose IX) kam nun 
die 1791 gewollte Organisation der Forstverwaltung mit einer wesentlichen 
Abanderung zum Vollzug: die Forstverwaltung wurde losgelOst von der Regie 
de l'enregistrement, um den Finanzmipister zu verhindern, die Waldungen 
nach seinem Belieben zur Deckung momentaner Bediirfnisse heranzuziehen. 

Die neue Verwaltung arbeitete nun mit groBter Energie. Die Staatswal
dungen wurden fiir steuerfrei erklart (10. Marz 1801, 19. vent. IX). Es befestigte 
sich der Grundsatz, daB die Pflege des Waldes offentliche Pflicht ist. Die Tribu
nale machten sich diesen Grundsatz zu eigen und erkannten nach der FO. v. 1669, 
die fiir sie nun wieder ein ganz neues Gesetz geworden war. 

In wenigen Monaten wurden mehrere Tausend Hektar Staatswald, welche 
Gemeinden und Private fUr sich usurpiert hatten, dem Staatseigentum wieder 
einverleibt. Man nahm sich wieder der Betriebseinrichtung an und nahm Auf
forstoogen vol' (Kultivierung der Diinen in der Gascogne). 

Die schlimmen Folgen der Freigabe der Privatwaldwirtschaft traten jetzt 
immer mehr zutage und wurden in der Offentlichkeit schon seit langerer Zeit 
diskutiert. Bei der Beurteilung der gewordenen Verhaltnisse ist aber nicht 
zu vergessen, daB die Umstande, unter denen sich der plOtzIiche tlbergang 
von strenger forstpolizeilicher Aufsicht zur volligen Ungebundenheit vollzog, 
ganz exzeptioneller Natur waren, und daB man daher doch weit iiber das Ziel 
hinausschieBt, wenn man die Schiidlichkeit der Freigabe der Privatwaldwirt
schaft durch den Hinweis auf diese Verhaltnisse in Frankreich dartun will. 
Die massenhaften Rodungen wurden in der Hauptsache deswegen vorgenommen, 
weil niemand mehr seines Eigentums sicher war und daher die Mehrzahl der 
Waldbesitzer l1,us Furcht vor der Zukunft wenigstens noch ihre Holzbestiinde 
zu Geld machen wollte" ehe dieselben yom Revolutionskomitee konfisziert 
oder von dem ziigellosen Proletariat vernichtet werden konnten. 

Der Repras~ntant Poulain·Grandprey fiihrte im Rate der 500 am 16. floreal VII (5. Mai 
1799) iiber die Waldzersoorungen seit 1790 aus:,,,Man Bah Biirger, welche die,Waffen, die 
ihnen die errungene Freiheit in die Hande gab, zum Widerstand gegen die Forstwachter 
und zurVerwiistung der Walder beniitzten. Der HaB hatte ihnen eingeredet, daB die 
Domanenwalder zur Domane aller geworden seien, und daB die Zuriickgabe des Eigen
tums an einige Gemeinden die Befreiung von allen RegeIn zur Foige batte, denen dasselbe 
bisher unterworfen war. 

Die konstituierende Versammlung wollte diese Exzesse hintanhalten ... ; aber sie 
vertraute die Oberwachung der Walder den Gemeinderaten an; ,sie ermachtigte sie, die 
auf frischer Tat betroffenen Frevler zu verhaften; und diese Verfiigung erweckte in vielen 
den Glauben, die betreffenden Waidungen auch verwalten zu konnen. Die Forstwachter 
wurden entfernt, die forstlichen Beamten verleugnet. Die Gemeinderate waren aber 
njcht imstande, die Frevel zu verhindern und die groBte Unordnung war die Foige dieser 
uniiberlegten Einraumung. Andererseits setzten mehrere Distrikte und mehrere Departe. 
mentsverwaltungen die alten Beamten ab, ernannten' provisorische Conservateurs, ord
neten auBerordentliche Holzhiebe an, erlaubten die Weide in dell Waldungen, und er
machtigten die Gemeinden, ihre Walder' durch den Friedensrichter fiir frei erklaren zu 
lassen. Hinsichtlich der Besetzung der forstlichen Beamtenstellen herrschte eine solche 
Konfusion, daB die oberste Autoritat ohne Verbindung mit den neuen Beamten blieb und 
sie nur dem Titel nach kannte." 
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Die Administratoren des Distriktes Bitsch berichteten 1804, daB die Einwohner 
1600 arpents (817 hal abgeholzt und gerodet haben. Die Bewohner von Saremberg und 
Autborne holzten mehr wie 150 arpents (77 hal ab und verbrannten das Holz auf dem 
Platze, um die Asche zu verkaufen (Becquerel 418). 

In den Motiven zum Code forestier von 1827 heiBt es: "Die Eigentiimer miBbrauchten 
diese ungewohnte Freiheit. Die Rodungen mehrten sich ins UnermeBliche ohne Unter
sehied der Ortliehkeiten, wo sie vorgenommen wurden, und zwar derart, daB in mehreren 
Gegenden infolge des Absturzes der gerodeten FIaehen und der Entwaldung der Berge 
die Bodenkrume verschwand und nur nackte Felsen blieben." 

Ala die politischen Verhaltnisse sich mehr be£estigt hatten, konnte man 
an Abhilfe denken. Diese geschah durch das Gesetz vom 29. April 1803 
(9. floreal XI). Nach demselben durfte 25 Jahre lang, vom EriaB des Gesetzes 
an gerechnet, kein Wald gerodet werden auBer sechs Monate nach der Anmel
dung dieses Vorhabens durch den Eigentiimer beim Conservateur des betref
fenden Bezirkes. Ausgenommen waren nicht geschlossene Walder unter 2 ha 
GroBe, wenn sie sich nicht auf dem Gipfel oder Abhang eines Berges befanden, 
ferner Parke oder Garten, welche von Mauern, Hecken oder Graben umschlossen 
waren und an die Hauptwohnung anstieBen. 

Die Verweigerung der Rodungsbewilligung war Ermessenssaehe der Regierung. Zuwider
handelnde muBten eine FIaehe von der GroBe der gerodeten aufforsten und eine Geldstrafe 
leisten. Dem Gesetze waren die Waldungen der Privaten, der Gemeinden und offentlichen 
Anstalten unterworfen; Kulturen der Privaten unter 20 Jahren wurden jedoch yom Gesetz 
nieht betroffen. Das Gesetz wiederholt das Recht der Marineverwaltung, aIle fiir ihre 
Zwecke brauchbaren Baume in samtlichen WaIdungen auszuzeichnen und beim Hiebe 
des Waldes zu kaufen. Den Abtrieb eines Hochwaldbestandes muB daher jeder Waldeigen
tiimer 6 Monate zuvor beim Conservateur anzeigen. Die Ernennung der Forstwachter 
der Gemeinde- und Korporationswaldungen erfolgte von nun an von Staats wegen. Die 
Forstwachter derPrivatwaIdungen muBten behtirdIich bestiitigt werden. Die Forst
wachter des Staates und der Korporationen wurden zu einem Korps vereinigt unter 
dem Titel Garde forestiere. Diese konnte wie die Gendarmerie fiir Polizei-, Gerichts- und 
Militiirdienste verwendet werden. 

Nach dem kaiserlichen Dekret vom 7. Januar 1805 durften die Weiderechte 
in allen Waldungen nur an den von den Forstbeamten bezeichneten Orten 
ausgeiibt werden. 

Unterm 26. Juli 1805 wurde an die Spitze der Administration des eaux 
et forets ein Conseiller d'Etat directeur general gestellt, welcher direkt dem 
Finanzminister unterstellt war. 

Durch Dekret vom 17. August 1805 wurden les exploitations en jardinant 
(Plenterwirtschaft) iiberall verboten auBer in WeiBtannenwaldungen und in 
Mischwaldungen von Buche und Tanne. 

Das Recht der Gruerie und Graierie, in der Normandie tiers et danger genannt, 
bestand in dem Recht des Konigs, in den damit belasteten Waldungen die Gebiihren der 
Justiz, die Jagd und die Mast, sowie einen Anteil an der Holznutzung zu beanspruchen. 
Die Graierie bedeutete ein Miteigentumsrecht in volIem Sinne, bei der Gruerie dagegen 
konnte der Eigentiimer den Wald verkaufen oder mit Hypotheken belasten. Ohne ErIaubnis 
des Konigs durften auch in diesen Waldungen keine Biiume geschlagen werden. Beide 
Rechte hatte der Konig als Seigneur (Vui try a. a. O. 1878, 3(7). Sie wurden schon friih 
(1376, 1515) als feudale Lasten auf fremdem Eigentum quaIifiziert. Die Waldungen wurden 
immer aIs Staatswaldungen verwa.ltet. Obwohl das Recht der Gruerie usw. 1803, weil 
Feudalrecht, durch GerichtsbeschluB als erIoschen erklart wurde, bestand es doch noch 
weiter. Der Ietzte Rest wurde durch Auseinandersetzung zwischen dem Staat und den 
Waldeigentiimern 1913· beseitigt. 

Das Recht des tiers bestand in dem Bezug von 1/3 der Nutzungen, des danger auBerdem 
in 1/10' zusammen also von 431/ 3%. 

Auch der Herzog von Lothringen hatte das Recht de tiers denier, d. h. das Recht, 
ein Drittel des Ergebnisses der Holzschlage fiir sich zu beanspruchen. Es wurde 1790 
aufgehoben. . 

Das Recht des Triage, das auch fiir die Forste galt, war das Recht des Seigneurs, 
den dritten Teil der Giiter einer Gemeinde, welcher er dieselben friiher unentgeltlich zu
gestanden hatte, zu seiner eigenen Benutzung auszuscbeiden. Die Institution reicht auf 
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die Zeiten zuriick, in denen die Seigneurs fiir die Rodungsbewilligungen sieh einen Teil des 
Gutsertrages von den Kirchspielen und sonstigen Gemeinheiten ausbedangen. Dieses 
Recht wurde von den Seigneurs in maBloser Weise gegen die ohnmachtigen Gemeinden 
ausgebeutet. Eine Verordnung von 1667 verfiigte daher, daB alle Triagerechte ohne Ent
schadigung aufgehoben sind mit Ausnahme jener, die seit 30 Jahren ausgeiibt wurden 
und auf Grund eines besonderen Besitztitels nachgewiesen werden konnten. Nach der 
FO. v. 1669 kOnl'lte der Seigneur sein Recht in den Waldungen nur unter der Voraussetzung 
voll geltend machen, daB die den Einwohnern verbleibenden zwei Drittel zur Befriedigung 
ihrer Bediirfnisse ausreichten. Endgiiltig wurde das Triagerecht durch G. v. 28. August 1792 
abgeschafft. 

e) Der Code forestier von 1827. 
Die politischen Ereignisse der Jahre 1813, 1814 und 1815 wurden den Waldungen 

wieder verderblich. Viele auBerordentliche Holzhiebe wurden gemacht, um Holz zur 
Befestigung der Waffenplatze zu gewinnen. Die Forstwachter wurden zu Militardiensten 
eingezogen und zwei feindliche Invasionen hatten entsetzliche Waldverwiistungen im 
Gefolge. - Zur Deckung der finanziellen Defizite im Staatshaushalt wurde von 1814 ab 
der Verkauf von Staatswaldungen angeordnet. 

Abgesehen von den einzelnen Spezialmandaten und Spezialgesetzen, die seit Beginn 
der Revolution als mehr oder minder tief eingreifende Erganzungen und Abanderungen 
der allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen erschienen sind, fuBte bis jetzt das geltende 
Recht auf dem G. v. 29. September 1791 und der Ordonnance von 1669. 

Das G. v. 1791 war nicht erschopfend. Es regelte die allgemeine Organisation der Forst
verwaltung und Geschaftsbefugnisse der einzelnen Diensteskategorien und sehied die ver
waltungsteehnische Tatigkeit der Beamten nicht von der polizeiliehen. Das Gesetz war 
aueh gar nieht durchgearbeitet, was im Hinblick auf die Zeit, in der es entstanden ist, 
nicht wundernehmen kann. Es sollte in demselben mit dem den revolutionaren Macht
habern eigenen trotzigen und ungestiimen Vorgehen eigentlich nur der Bruch mit dem 
bisherigen Rechtszustand und der Beginn einer neuen Zeit der staunenden Welt verkiindet 
werden. Das Gesetz enthalt keinen strafrechtlichen Teil, keine Betriebsvorschriften, nur 
unvollkommene Bestimmungen iiber die Verwaltung der Gemeinforste. Zur Ausfiillung 
der vielen Lucken dieses Gesetzes diente daher die FO. v. 1669 weiter und in spateren 
Gesetzen und Dekreten wird nach diE)ser Richtung hin die Giiltigkeit derselben voll an
erkannt, obwohl sich die allgemeine Uberzeugung Bahn gebrochen hatte, daB die Straf
bestimmungen dieser Forstordnungen fiir die neue Zeit zu scharf waren. 

Das Verlangen nach einem neuen einheitlichen Forstgesetz war daher ein 
allgemeines. DaeEelbe kam un term 31. Mai 1827, verkiindet am 31. Juli 
desselben Jahres, unter dem Titel Code forestier zustande. Der Entwurf 
hierzu ging von 1822-1826 durch vier verschiedene Kommissionen. Der 
vierten Redaktion wohnte Konig Karl X. personlich bei. Die Annahme des 
Gesetzes erfolgte in beiden Kammern nahezu einstimmig. Am 1. August 1827 
erschien eine konigliche Ausfiihrungsverordnung hierzu. 

Das Gesetz ist auf dem Boden der FO. v. 1669 und des G. v. 1791 heraus
gewachsen und bedeutet daher kein neues forstpolitisches System. Es nahm 
eine groBe Anzahl von Bestimmungen der genannten Gesetze und der spateren 
Dekrete zum Teil wortlich, zum Teil nur etwas modifiziert in sich auf. Trotz 
aller der modernen Zeit angepaBten. Erleichterungen, welche das neue Gesetz 
den Waldbesitzern gebracht hat, spinnt es, wenn man von der der Privatwald
wirtschaft eingeraumten Wirtschaftsfreiheit absieht, den Faden von 1669 
nur in milderer Form weiter. Und wie verschieden war das staatsrechtliche 
Milieu, unter ·dem die Epochen der franzosischen Forstgesetzgebung sich ent
wickelten: 1669 der absolute Konig, 1791 das auf Losung aller staatIichen 
Bande gerichtete absolute Demagogentum, 1827 der ausgebaute moderne 
Verfassungsstaat. 

Zu dem G. v. 1827 erschienen drei Novellen: Durch G. v. 4. Mai 1837'wurde 
derModus der Holzversteigerungen in den Art. 25, 26 und 27 geandert. Eine 
weitere Novelle vo m 18. J uni 1859verscharfte die Strafsatze fur eine Reihe 
von Delikten und ersetzte die Dbergangsvorschriften des Titel 15 in betreff 
der Rodung der Privatwaldungen dmch definitive Bestimmungen. Eine 
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Novelle v. 19. Juli 1906 ermaBigte die Strafsatze fUr Forstpolizeiiibertretungen 
und schaffte die Freiheitsstrafe abo 

Die beiden Gesetze vom 28. Juli 1860, betr. die Wiederbewaldung del' Berge (Reboise
ment des montagnes) und vom 8. Juni 1864 iiber die Berasung del' Berge (Gazonnement 
des montagnes) werden bei del' Schutzwaldgesetzgebung besprochen. Sie wurden auBer 
Kraft gesetzt durch das Gesetz vom 4. April 1882 relative a la Restaurationet a la Con
servation des Terrains en Montagnes. 

Dem Regime forestier sind, wie schon nach den friiheren Bestimmungen, 
unterworfen:die Waldungen des Staates, der Krone, der Apanagen, der Ge
meinden und 6ffentlichen Anstalten und diejenigen, in welchen der Staat, 
die Krone, die Gemeinden oder 6ffentliche Anstalten ungeteilte Eigentums
rechte mit Privatleuten haben. Diese Waldungen sind nach.den Bestimmungen 
des Gesetzes zu administrieren (befi:irstern). Die Privatwaldungen sind 
nach Art. 2 frei, vorbehaltlich der im Gesetze enthaltenen Ein
schrankungen hinsichtlich der Rodung. 

Hinsichtlich der Ab16sung und Regelung der Forstrechte sind den Privat
waldbesitzern im allgemeinen dieselben Rechtsmittel zugestanden, welche fiir 
die Staatswaldungen anwendbar sind. 

Die Vorschriften des Gesetzes iiber die Bewirtschaftung der Staats- und 
Korporationswaldungen sowie iiber Forstrechte werden bei den betreffenden 
Kapiteln beriihrt werden. 

Das Gesetz enthiilt auch Bestimmungen iiber die Rechte und Pflichten 
der Forstbeamten, Betriebsvorschriften fiir Staats- und Korporationswaldungen 
fowie in besonders eingehender Weise iiber die Verwertung des Holzes, die 
noch iiberwiegend durch den Blockverkauf der ganzen Bestande geschieht. -
Endlich enthalt das Gesetz auch einen strafrechtlichen Teil. 

Ein von der Regierung 1888 dem Senat vorgelegter Entwurf zu einem neuen 
Forstgesetz wurde verworfen. 

f) Die Gesetzge bung ii ber Waldrodungen. 

1m allgemeinen war auch in Frankreich urn das 15. Jahrhundert die Epoche 
der volkswirtschaftlich notwendigen Rodungen abgeschlossen, trotzdem wurden 
dieselben aber noch im 16. und 17. Jahrhundert fortgesetzt und erreichten 
namentlich unter Ludwig :XIV. vor ErlaB del' FO. v. 1669 ein hohes Ma13. Yom 
Jahre 1515 an wurden Rodungen in den k6niglichen Waldungen nicht mehr 
bedingungslos zugelassen, fiir die Privatwaldungen indessen fehlten einschran
kende Bestimmungen. Die FO. V. 1669 enthalt zwar kein positives Verbot, 
aber die strenge Bef6rsterung del' Privatwaldungen schlo13 dasselbe indirekt 
in sich. Diese Interpretation wurde immer aufrechterhalten, jedoch wurden 
im Laufe des 18. Jahrhunderts viele Rodungsbewilligungen erteilt, so nament
lich nach den Hungernotjahren 1710 und 1762. 

Turgot, obwohl Physiokrat, legte als Finanzminister (1774---1776) dem 
Conseil einen Gesetzentwurf vor, n;wh welchem aUe Grundeigentiimer ver
pflichtet werden soUten, den 20. Teil ihrer Giiter mit Wald anzulegen. Das 
Projekt fiel mit Turgots Ministerportefeuille. 

Das G. V. 29. September 1791 gab die Privatwaldwirtschaft und damit auah 
die Rodungsbefugnis uneingeschriinkt frei. In den nachsten 10 Jahren wurden 
so ungeheuer groBe Flachen gerodet, daB dariiber allgemeine Entriistung ent
stand. Die Generalriite der siidlichen Departements richteten deshalb eindring
liche Vorstellungen an das Gouvernement. Auch Boden, die zur landwirtschaft
lichen Kultur absolut untauglich waren, wurden massenhaft gerodet und 
blieben dann ode liegen. 
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Das G. v. 9. floreal XI (29. April 1803) verbotdann die Rodungen auf die 
nachsten 25 Jahre, wenn zur Vornahme derselben nicht die behOrdliche Erlaubnis 
eingeholt worden ist (s. S. 203). Noch ehe die Zeit von 25 Jahren abgelaufen 
war, erschien das Forstgesetz von 1827. Dasllelbe verlangJrte - nicht ohne 
vorherigen harten Kampf in den Kammern - dall Rodungsverbot auf weitere 
20 Jahre bis zum 31. Juli 1847. 

Vor Ablauf dieser Frist wurden groBe Anstrengungen gemacht, diese Bestim
mungen als dauernde zu erklaren. Einige Abgeordnete Ilprachen sich Ilogar 
fill die Wiedereinfiihrung der BefOrsterung der Privatwaldungen nach dem 
System von 1669 aus. Nach langwierigen Kammerverhandlungim kam das 
Gesetz vom 22. Juli 1847 zustande, kraft dessen diese Bestimmwlgen 
(Art. 219ff.) zuniichst nur noch bis zum 31. Juli 1850 in Geltung blieben. 

Ein Dekret der provisorillchen Regierung vom 2./6. Mai 1848 bestimmte, 
daB als Taxe fUr die Rodungsgenehmigung der vierte Teil des durch die Rodung 
herbeigefiihrten Mehrwertes des Grundstiickes vom Eigentiimer zu zahlen ist. 
Dasselbe wurde durch das G. v. 22. Juli 1850 aufgehoben. Mit Miihe und Not 
wurde dann die Giiltigkeit derselben durch weitere vier Gesetze (22. 7. 1850, 
23. 7. 1851, 7. 6. 1853, 21. 7. 1856) bis zum Jahre 1859 verlangert. 

Die Novelle vom 18. Juni 1859 regelte nun die Frage definitiv und zwar 
ganz im Sinne der transitorischen Bestimmungen dell G. v. 1827. 

1m Prinzip hat jeder Private das Recht, seinen Wald zu roden. Aber die 
Forstverwaltung iiberwacht die Ausiibung dieses Rechtes und kann Eillllpruch 
erheben, wenn das offentliche Interesse die Erhaltung dieses Waldes als Schutz
wald erheischt. Damit dielle staatliche Kontrolle geiibt werden kann, hat der 
Waldbesitzer die Verpflichtung, seine Absicht, die Rodung vorzunehmen, 
vier Monate vorher (182.7 sechs Monate) der Unterprafektur (Kreisdirektion) 
anzuzeigen. Erhebt diese Einspruch, so hat sie den Fall durch die staatlichen 
Forstbeamten instruieren zu lassen und dem Conseil de prefecture (Bezirb
rat) mitzuteilen. Nachdem die Forstdirektion des Bezirkes und der Waldeigen
tiimer von dem Einspruch verstandigt sind, wird der Fall dem Finanzminister 
(in ElsaB-Lothringen nunmehr dem Oberprasidenten) zur Entllcheidung zu
gestellt. Trifft dieser sachs Monate nach ZUIltellung des Einspruchs keine Ent
scheidung, dann ist die Rodung erlaubt. 

Wahrend das G. v. 1827 nichts dariiber enthielt l aUll welchen Griinden die 
Rodung verboten werden konnte und auch die AUIlfiihrungsverordnung hierzu 
in Art. 193 lediglich von dem Verbot aUll offentlichem. Interesse sprach, die 
Entscheidung also nur dem diskretionaren Ermessen der Behorden anheimgab, 
macht das G. v. 1859 diesem UllIlicheren ZUIltande durch spezielle Namhaft
machung aller Umstande, die die Erhaltung des Waldes notwendig machen, 
ein Ende (Art. 220). Als solche gelten die Schutzwaldeigenschaft und die Riick
sichten auf die Landesverteidigung(siehe Schutzwaldungen). Die erllte Anregung 
hierzu gab der gesetzgebende Korper im Jahre 18f57. 

Die Rodung der Waldungen der Gemeinden und offentlichen Anstalten 
ist ohne besondere Genehmigung verboten (Art. 91). 

Gerodet wurden von 1760-1770 179141 ha, 1770-1791 (nicht bekannt), 1791 bis 
1803500000 ha, 1803-1827 299078 ha, 1827-1844 286124 ha, 1844-1850 47030 ha, 
1850-1870 300 608 ha, 1870-1910 57 421 ha, zusammen 1 669402 ha (Revue des eaux 
et for8ts. 1914, 401). 

Die Rodungen von 1791-1803 beziehen sich hauptsachlich auf die vom Staat beschlag
nahmten und verkauften Waldungen der Geistlichkeit und Emigranten. Die meisten 
Rodungsbewilligungen wurden zwischen 1850 und 1864 von Napoleon III. erteilt, der 
damit seine Popularitat erhOhen wollte. In den nassen Jahren 1855 und 1856 wurden 
die Rodungen durch die hohen Getreide· und Kartoffelpreise begiinstigt. 

Diesen Rodungen stehen in der gleichen Zeit an Aufforstungen durch Private gegen· 
fiber 600000 ha in den Landes, 80000 ha in der Bologne und 80 000 ha in der Cham-
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pagne. In ganz Frankreich wurden im 19. Jahrh. 1 100 000 ha nur durch Private neu 
aufgeforstet (Huffel 235). 

g) Die Holzlieferung an die Marine. 

Eine besondere Gesetzgebung bestand immer fUr die Beschaffung der von der Marine 
benotigten HOlzer. Schon eine V. v. 1515 bescMftigt sich mit dieser Frage. Durch die 
FO. v. 1669 wurde dann das Recht des Martelage (Marteau = Waldhammer) geschaffen, 
nach welchem die Marine in den bis zu 10 Meilen (V. v. 1700 15 Meilen) vom Meere oder 
bis zu 2 Meilen (1700 6 Meilen) von einem schiffbaren Flusse entfernten Privatwaldungen 
das fUr sie taugliche Holz gegen Bezahlung in Beschlag nehmen konnte. Auch die Kaufer 
des Holzes aus Staats- und Gemeindewaldungen muBten auf Verlangen das Holz an die 
Marine abgeben. Der Wert wurde von Experten abgeschatzt. 1m Laufe der spateren 
Zeit erschien dann eine gauze Reihe von Verordnungen, welche dieses Recht neu regelten, 
insbesondere auch das G. v_ 9. floreaI XI (formell noch in der Pfalz giiltig - vgl. S. 172). 
Der Code forestier von 1827 befreite die Privatwaldbesitzer von 1837 ab von der Ver
pflichtung des Martelage zugunsten der Marine, hielt dieselbe aber fUr die dem Regime 
fOl'estierunterworfenen Waldungen aufrecht. Die Marine machte aber von 1838-1858 
von diesem Rechte keinen Gebrauch mehr, indem sie das benotigte Holz von Holzhand
lern bezog und das Eisen das Holz verdrangte. 1m Jahre 1858 Wurde dann das Martelage
recht in den Staatswaldungen wieder geltend gemacht, ohne daB dasselbe aber seitdem 
eine groBe praktische Bedeutung erlangt Mtte. 

Das Martelagerecht trug infolge der damit verbundenen Durchplenterung des Waldes 
viel zu dessen Verwiistung bei, ahnlich wie in Deutschland der Hollanderholzhandel. Die 
Provinzialstiinde in der Provence fiihrten schon 1572 dartiber Klage 1). Der Prafekt des 
Departements Mont-Blanc berichtete 1804, daB die Walder an diesem Gebirge, die vor 
der Revolution den Hauptreichtum der Bevolkerung bildeten, durch die Agenten dezimiert 
und verwiistet worden seien 2). 

4. Italien. 
Die italienische Forstgesetzgebung bezieht sich nur auf Schutzwaldungerl 

und Aufforstungen. MaBgebend sind' das Forstgesetz (Legge forestale) 
v. 20. Juni 1877 und das G. v. 1. Marz 1888 betr. Forderung der Wieder
a ufforstung (s. Schutzwaldgesetzgebung). 

Wenn auch die Erfolge der auf die Aufforstung gerichteten Bestrebungen 
nicht gering anzuschlagen sind, so ist doch die Waldfrage fiir Italien so lange 
nicht als geli:ist zu betrachten, als nicht die Erhaltung und Pflege des Waldes 
yom Volke als gemeinwirtschaftliche Aufgabe erkannt wird. 

"Du bist ein Sohn Italiens und wie dieses erhaben iiber Treue und 
Gewissen" 3). 

Den Italienem fehlt gleich allen siidlichen romanischen Volkem, wie Perona 
sich zutreffend ausdriickt, das "forstliche BewuBtsein". Nur Treue zur Heimat 
und Pflichtgefiihl fiir die Allgemeinheit konnen den Wald schiitzen. Seit Jahr
hunderten betrachtet der Italiener wie'der Spanier den Wald als den Feind 
der Weide und Viehzucht. DaB die Ziege und das Schaf nicht bloB die vorhandene 
Bestockung unter der Schere halten, sondem auch die Wiederverjiingung des 
Waldes verhindem, betrachtet er in gleichem MaBe als einen selbstverstand
lichen Vorgang wie das Anbrennen des Waldes durch den Hirten, um neue 
Weideflachen zu gewinnen. 

Gesetzliche Verbote oder Einschrankungen der Waldweide sind schwer 
durchzufiihren, weil die-meist arme Bevolkerung auf dieselbe angewiesen ist 
und zudem der romischrechtliche Begriff von der unbeschrankten Benutzbar
keit des Privateigentums im VolksbewuBtsein zu tief wurzelt. 

Eine im Jahre 1906 angeordnete Enquete tiber die landwirtschaftlichen Verhaltnisse 
der siidlichen Provinzen stellte fest, daB'seit 1860 die Waldflache dieser Gegenden, 

1) Allard, a. a. O. 40. - 2) Becquerel, Memoires 1866, 427. - 3) Konr. Ferd. 
Meyer, Die Versuchung des Pescara. Leipzig 1887, S. 102. 
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die frillier zu den waldreichsten gehOrten, um 25-60% abgenommen hat, so daG das 
Bewaldungsprozent nur mehr 13-15 iat. . 

Die Hauptursache fiir die Entwaldung vor dem Jahre 1877 war der Ubergang des 
feudalen und klosterlichen Waldbesitzes in den freien Privatbesitz. Die durch die Aufhebung 
der Feudalitat und der Kloster dem Staate zugefallenen Waldungen wurden von demselben 
an Private verkauft und parzelliert, die Domanialrechte der Gemeinden an vielen Wal
dungen abgel6st. 

Ein groGer Teil dieser Privatwaldungen wurde dann durch das Forstgesetz von 1877 
freigegeben. Der Rodung wurde auch durch die gesteigerte Nachfrage nach Ackerland 
Vorschub geleistet. 

Mit Geboten lUld Verboten allein kann daher, wie die ErfahrlUlg lehrt, 
der italienischen WaIdwirtschaft nicht aufgeholfen werden. In dieser Erkenntnis 
wurde im Jahre 1910 lUlter der Fiihrung des Ministers Luzzatti, eines ehe
ntaligen Schiilers PreBlers, der Kurs der bisherigen Forstpolitik nach der Rich
tung geandert, daB der Staat seinen Waldbesitz soviel als moglich vergroBert, 
die Gemeinden und andere Korporationen unter forstliche Aufsicht gestellt 
werden und ihre Waldungen nach genehmigten Planen bewirtschaften miissen, 
und endlich durch Propaganda und materielle Unterstiitzungen die Privaten 
zur Pflege der 'Waldkultur veranlaBtwerden. 

Zum Zwecke der PopuIarisierung der Waldfrage wurden die Wohlfahrts
wirkungen des Waldes bei der Propaganda stark betont. 

Das G. v. 2. Juni 1910 betr. MaBnahmen fur die Staatsforstdomanen 
und den Schutz und die Forderung der Forstwirtschaft machte die 
ForstverwaItung selbstandig und organisierte sie wie folgt: 

1. Die Generaldirektion der Forste als ZentralbehOrde fiir das Forstwesen 
iiberhaupt steht unter dem Minister fiir Ackerbau, Handel und Industrie. Ihr 
ist ein Forstwirtschaftsrat (Consiglio delle acque e foreste) als Beratungsstelle 
fiir das Ministerium an die Seite gestellt. 

2. Die VerwaltungsbehOrde fiir die Staatsforstdomanen (Azienda speciale del 
Demanio forestale di Stato). Dieselbe ist autonom. An ihrer Spitze steht der 
Generaldirektor der Forste, Mitglieder sind der Generaldirektor der Schatz
kammer und der Domane,zwei hohere Forstbeamte, der Oberingenieur, der 
Bergwerksinspektor und der Direktor der Forstschule. 

Die Staatsforstdomanen umfassen nach dem FG. v. 1910: 
a) Die bereits friiher fiir unverauBerlich erklarten Staatsforste (G. v. 20. Juni 

1871, 4. Marz 1886, 28. Juni 1908). 
Ihre Flache betrug 191053960 ha, wovon etwa 6000 ha Weide- und Odland 

waren. Sie sollen den Kern und ein Muster fiir eine geregelte' Forstwirtschaft 
bilden. Dahin gehoren die Forsten von Boscolungo, Cam~ldoli und Vallombrosa. 

b) Die vor ErlaB des Gesetzes vom Finanzministerium verwalteten Staats
forste. 

Sie betragen 7425 ha, die aber nur teilweise bestockt, stark parzelliert und 
mit Servituten belastet sind. 

c) Die Staatsgriinde, welche sich nur fiir die Aufforstung und Forstkultur 
eignen. Ala solche wurden dem Forstfiskus bis 1914 nur 9580 ha in zerstreut 
liegenden Parzellen iiberwiesen. 

d) Das bewaldete Gelande, welches von der Forstverwaltung durch Kauf 
oder sonstwie erworben wird. 

e) Das vom Forstfiskus angekaufte nackte Gelande (Odland). 
f) Die Griinde, welche das Ministerium der offentlichen Arbeiten infolge 

von speziellen oder allgemeinen Gesetzen mit Riicksicht auf die Wasserwirt
schaft im Gebirge (Sammelbecken der Wildbache) aufgeforstet hat oder auf
forsten wird, wenn sie nach dem Ermessen des Ministers fiir Ackerbau usw. 
den Staatsforstdomanen einzuverleiben sind. 
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Der VerauBerung von Odland an den Staat setzen die Ge meinden einen fast untiber
windlichen Widerstand entgegen, weil dieses trotz seiner Dtirftigkeit als Weideland immer 
noch geschatzt wird. Das Enteignungsiecht, welches im FG. 1910 ausgesprochen war, 
ist durch G. v. 1911 ausdrticklich ausgeschlossen worden, auch zur Sicherung der Wasser
laufe im Gebirg ist nur eine vortibergehende Inbesitznahme seitens des Staates zulassig. 
Der Forstfiskus ist also auf den freiwilligen Ankauf angewiesen. Vom 1. Juli 1910 bis 
30. Juni 1914 wurden 24755 ha erworben, ftir weitere 8355 ha war der Ankaufspreis bereits 
vereinbart. 

Die so zu Bestandteilen der Staatsforstdomanen erklarten Forste und Griinde 
sind unverauBerlich und nach den vom Ackerbauministerium genehmigten 
Wirtschaftsplanen zu bewirtschaften. 

Der Enteignungspreis ergibt sich durch Kapitalisierung des Reinertrages 
des Grundstiicks mit 2-4 %. 

Die Einkiinfte der Staatsforstverwaltung ergaben sich aus Zuschiissen 
seitens des Ackerbauministeriums, des Ministeriums der Steuern, den Betragen, 
welche das Ministerium der offentlichen Arbeiten bisher auf Grund von gesetz
lichen Bestimmungen an die Eigentiimer von Grundstiicken leisten muBte, 
die forstlich oder wasserwirtschaftlich reguliert wurden und nun angekauft 
oder enteignet wurden, aus sonstigen Zuwendungen. Die Forsiverwaltung ist 
zudem berechtigt, bei den landwirtschaftlichen und Bodenkreditbanken Vor
sehiisse und Darlehen aufzunehmen. 

Diese Staatsforstverwaltungsbehorde hat eigenes Budget und eigene Reeh
nungsfiihrung. Sie solI "mittels der VergroBerung und UnverauBerliehkeit 
des Staatswaldbesitzes sowie dureh das gute Beispiel einer rationellen Bewirt
sehaftung die Entwieklung der nationalen Forstkultur und des Handels mit 
Forstprodukten fOrdern". . 

In der Neuerriehtung dieser Staatsforstverwaltungsbehorde liegt der Schwer
punkt des Gesetzes. 

Die Meliorationsarbeiten, Kulturen und Forsteinrichtungsarbeiten werden 
auf Reehnung der Forstverwaltung ausgefiihrt. Mit Zustimmung des Forstwirt
schaftsrates kann die Forstverwaltung auf ihre Reehnung Holz fallen, Transport
anstalten und Sagewerke erriehten. Der Holzverkauf erfolgt dureh Ver
steigerung. 

Die Ministerien der Marine, des Krieges, der offentliehen Arbeiten, der 
Posten, Telegraphen und Eisenbahnen sowie aIle offeJJ.tlichen Behorden konnen 
mit der Forstverwaltung wegen des Bezuges des von ihnen benotigten Holzes 
direkte Vertrage sehlieBen. 

Wenn die Provinzen die Aufforstung und die Befestigung des Gebietes 
der Sammelbecken der Wildwasser iibernehmen, werden ihnen von der Forst
verwaltung die Kosten ersetzt. 

Das Gesetz enthalt weiterhin MaBnahmen zum Sehutze und zur Hebung 
der Waldwirtsehaft iiberhaupt. 

Die Walder der Gemeinden, Provinzen, offentlichen Anstalten, Korper
schaften, Genossensehaften und aktiven Gesellschaften usw. m iissen nach 
genehmigten Wirtschaftsplanen bewirtschaftet werden; ebenso die Forsten, 
denen durch das Ministerium eine offentliche Nutzwirkung zuerkannt wird 
und Privatforste, wenn deren Eigentiimer darauf antragen. 

Die Gemeindewalder und aufforstungsfahigen Gemeindegriinde in den Pro
vinzen Neapel und Sizilien konnen der Forstverwaltung zur Bewirtschaftung 
und Verbesserung auf Grund spezieller Abmachungen unterstellt werden, 
wenn sie nicht zur Befriedigung von Nutzungsrechten der Biirger oder von 
Bediirfnissen der Gesamtgemeinde dienen. Da diese Voraussetzungen selten 
einwandfrei festzustellen sind, ist der Erfolg gering. 

Endres, Forstpolitlk. 2. Auf!. 14 
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Griinde, welche lUlter OberwachlUlg der Forstbehorde rationell aufgeforstet 
oder bewirtschaftet werden, sind 40 Jahre (Hochwald) bzw. 15 Jahre (Nieder
wald) von der staatlichen lUld kommunalen GrlUldsteuer befreit. 

Fiir fakultative WiederaufforstlUlg und VerbesserlUlg von besonders ver
wahrlosten Grunden konnen Samen, Pflanzen, technische Beihilfe unentgelt
lich und auBerdem PramieIJ- von 50-100 Lire pro Hektar vom Ackerbau
ministerium gewahrt werden, wenn die Arbeiten nach behordlich genehmigten 
Planim ausgefiihrt werden. - AuBerdem Verteilung von Medaillen. 

Die forstlichen BehOrden haben ferner mit Rat lUld Tat aIle auf HeblUlg 
der Waldwirtschaft gerichteten BestreblUlgen zu unterstiitzen (NutzlUlg lUld 
Holzhandel) lUld die BildlUlg von Genossenschaften lUld Konsortien unter den 
kleinen Gebirgsgrundbesitzern zu fordern. 

Zum Vollzug des Gesetzes wurden fiir die ersten 5 Jahre (1910/15) 33 Mill. Lire aus
geworfen; nach Ablauf der Periode werden weitere Mittel nach Bedarf in das Ackerbau
Budget eingestellt. 

Ein weiteres Gesetz vom 22. Dezember 1910 betr. die Verfiigungen tiber die wasserbau
technisch-forstwirtschaftlichen Arbeiten im Gebirge stellt fiir diesen Zweck 4,050 Mill. 
Lire fiir die ersten 5 Jahre und 16,198 Mill. Lire fiir die folgenden 15 Jahre zur Ver
fiigung. 

In Siiditalien fiel durch die Aufhebung der Feudalitat ein Teil der mit Forstrechten 
aller Art schwer belasteten Waldungen dem Staate als Eigentum zu, der sie nach der Errich
tung des Konigreiches groBtenteils verauBerte, der andere Teil der Gesamtheit der berech· 
tigten Ortseinwohner als Privateigentum (demani communali). Die freie Benutzung 
dieser Waldungen wurde aber im Laufe der Zeit von den Gemeinden immer mehr willkiir
lich eingeschrankt, bis schlieLllich der "Demani" als volles Gemeindeeigentum betrachtet 
und der Ertrag der Gemeindekassc zugefiihrt wurde. Da nach dem G. v. 1826 die Bewirt
schaftung der Gemeindewaldungen Tollig dem Gutdiinken der Gemeinden iiberlassen 
war, so wurden dieselben von den Gemeinden immer mehr als Finanzquelle betrachtet 
und verwiistet. Nach der Einigung Italiens wurden nun die Ortseinwohner in ihre alten 
Rechte zwar wieder eingesetzt, aber ein Teil des Waldes wurde unter sie als Privateigentum 
zum Zwecke der Rodung und Gewinnung v!?n Kulturland aufgeteilt, der andere Teil blieb 
in seinem verwahrlosten Zustande. Diesem Ubelstande solI das Forstgesetz v. 2. Juni 1910 
abhe1£en, indem nach Art. 24 aIle Gemcindewaldungen, auch die Demani communali, von 
der Staatsforstverwaltung zugunsten der Gemeinden bcwirtschaftct werden (nach brief
Hcher Mitteilung von Perona). 

5. Zaristisches RuLHand 1). 
Unter Alexei Michailowitsch (1645-1676) wurden die Eigentumsrechte am Walde 

fcstgelegt. Unter Peter dem GroBen (1689-1725) wurde die Nutzung des Schiffsbauholzes 
in den an den Fliissen gelegenen Waldungen verboten, unter Katharina I. (1725-1727) 
die Forstgesetzgebung Peters d. Gr. wieder aufgehoben, unter Anna Johannowna (1730 
bis 1740) wieder eingefiihrt und ausgebaut. Katharina II. gab 1782 aIle Waldungen £rei. 
Seit der Bauernbefreiung im Jahre 1863 wurden wieder Spezialgesetze erlassen, welche 
gegen die Waldverwiistung gerichtet waren 2). 

Nachdem schon 1865 lUld 1875 der ErlaB eines allgemeinen Forstgesetzes 
in Aussicht genommen war, kam unterm 'L April 1888 das Waldschutzgesetz 
zustande. 

Dasselbe unterscheidet zwischen Schutz- und Schonwaldungen einerseits 
und NichtschutzwaldlUlgen anderseits. Die fiir die ersteren im Gesetze vor
gesehenen Bestimmungen erstrecken sich auf die samtlichen Waldbesitz-

1) Korsch, Die Waldschutzgesetze RuLllands. Ubersetzt von Jiirgens. Reval 1890. -
von Arnold, RuLllands Waldo Herausgegeben vom Berliner Holz-Comptoir. Berlin 
1893. - W. J. Kowalewski, Die Produktivkriifte RuLllands. Ubersetzt von Davidson. 
Leipzig 1898. - Les forets de la Russie (par Ministerc de l'Agriculture et des Domaines). 
Paris, Exposition universeIle 1900. - M. W. de Kovalevsky, La Russie a la fin du 19. siecle. 
Paris 1900. 

2) Ausfiihrlich ·bei Arnold 241ff. 
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kategorien innerhalb des europaischen RuBlands, die gesetzlichen Vcrordnungen 
fiir die letzteren dagegen finden keine Anwendung: 

a) auf die den Bauern zur Hebung ihres landwirtschaftlichen Betriebes 
zugeteilten Waldungen; 

b) auf die entweder im Vollbesitz befindlichen oder seitens der Krone zur 
NutznieBung uberlassenen Waldungen verschiedener Gesellschaften und An
stalten in den Gouvernements Archangel, Wologda, Wjatka, Nowgorod, Olonetz, 
Perm sowie in den links der Wolga gelegenen Teilen von Kostroma, Nischny
Nowgorod, Kasan und in den kaukasischen Gouvernements; 

c) auf Waldungen der Privatbesitzer in den genannten und noch folgenden 
Gouvernements Rtku, Witebsk, Wladimir, Wolhynien, Elisawetopol, Kaluga, 
Kurland, Kutais, Minsk, Mohilew, Mo.skau, Pskow, Simbisk, Smolensk, Peters
burg, Twer, Tiflis, Vfa, Eriwan und Jaroslaw. 

Dem Domanenminister ist. es jedoch anheimgestellt, das Gesetz in allen 
Gebieten oder nur in einzelnen zur Ausfuhrung zu bringen. Hinsichtlich der 
einzelnen Vorschriften lehnt sich das Gesetz vielfach an die franzosische Forst
gesetzge bung an. 

In den Nichtschutzwaldungen ist die Rodung mit Zustimmung des Forst
schutzkomitees erlaubt, wenn der Boden landwirtschaftlich vorteilhafter benutz
bar ist und das Besitztum (Gut) im ganzen daraus Vorteil zieht, zur Grenz
berichtigung, Anlage von Wegen oder Bauten, bei Teihmg des Vermogens, 
zur Aufhebung des Zwischenbesitzes, wenn die gerodete Flache durch Auf
forstung einer anderen gleich groBen Fliiche kompensiert wird oder eine neu 
aufgeforstete Waldparzelle noch nicht ein 20jahriges Alter erreicht hat. Die 
Rodung kann auch nur zu einer zeitweiligen landwirtschaftlichen Benutzung 
gestattet werden unter Bestimmung des Termins fUr die spatere Wiederbewal
dung der Flache. 

Die Absicht der Rodung hat der Waldbesitzer dem zustandigen Forstschutz
komitee kundzugeben. 1st seitens desselben nach Ablauf von sechs Monaten 
vom Tage der Eingabe an kein Verbot erfolgt, dann ist die Rodung als genehmigt 
zu betrachten. 

Verboten ist ferner: die V ornahme von allen mit W aId verwustung ver bun
denen Holzfallungen, die die natiirliche Wiederverjungung unmoglich machen, 
auBerdem das Viehweiden auf den ausgelichteten Fliichen sowie in Schlagen 
unter 15 Jahren. 

Die Waldbesitzer haben das Recht, nicht aber die Pflicht, Wirtschaftsplane 
aufzustellen und diesel ben dem Forstschutzkomitee zur Be.statigung zu unter
breiten. Damit erreichen sie den Vorteil, daB sie hinsichtlich der Benutzung 
ihrer Waldungen keinerlei anderen Beschrankungen unterliegen als den im Plane 
festgesetzten und daB sie nicht "befUrchten mussen, daB die von ihnen ausgefiihrten 
Fallungen spater als fUr den Waldbestand verderblich erklart werden. Der 
Plan gilt als genehmigt, wenn nach Verlauf eines Jahres vom Tage der Ein
reichung ab weder eine Bestatigung noch eine Absage erfolgt ist. 

Fiir die Anfertigung "einfacher" Wirtschaftsplane wurde unterm 3. Juni 1888 eine 
besondere Instruktion erlassen. Dieselbe sieht jahrlichen Schlagbetrieb COberhaltbetrieb 
und Saumhiebe) mit natiirlicher Verjiingung VOl:. Die Umtriebszeit solI fiir Nadelholz 
mindestens 60 Jahre, fiir Laubholz mindestens 30 Jahre betragen. Eine weitere Instruk
tion erschien 1903. 

Alle gesetzwidrig ausgelichteten oder gerodeten Waldflachen mussen, wenn 
eine natiirliche Verjiingung unmoglich ist, innerhalb der vom Forstschutz
komitee angesetzten Frist kiinstlich aufgeforstet werden. Kommt der Wald
besitzer dieser Verpflichtung nicht nach, dann wird die Aufforstung auf Rech
nung des Besitzers durch die dem Komitee unterstellten Beamten ausgefUhrt. 

14* 
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Die zur Forderlillg der Wiederbewaldlillg und der Waldpflege vorgesehenen 
MaBnahmen werden spater aufgefiihrt. 

Die A ufsicht uber den V ollzug des W aldsch utzgesetzes 0 bliegt dem Ministeri um 
fiir Landwirtschaft und kaiserliche Guter bzw. dem Forstdepartement. 

Die lillmittelbare Leitlillg der forstpolizeilichen MaBnahmen ist den in 
den Gouvernements und Kreisen eingesetzten Forstschutzkomitees (s. 
Schutzwald) lillter Beihilfe der Beamten der Kronforsteien, der Polizei lilld 
der Kreisbehorden fiir Bauernangelegenheiten ubertragen. Gegen aIle Ver
fiiglillgen des Forstschutzkomitees kann Beschwerde zum Domanenminister 
ergriffen werden. 

Das G. v. 1888 hatte sich vollstandig bewahrt und wurde allmahlich in 
allen Provinzen mit Ausnahme des hohen Nordens und des Kaukasus durch
gefiihrt. Unterm 23. April 1901 erschienen dazu erganzende Bestimmungen 1). 

6. Schweden. 
Am fruhesten setzte die Sorge fur die Gemeinwalder (Allmenden) ein. Damit 

werden die zwischen den angebauten Gebieten liegenden Waldteile bezeichnet, 
die zu jedem Bauernhof gehorten, teils um die notigen Waldprodukte zu liefern, 
teils um die Erweiterung des Ackerlandes zu ermoglichen. AIle offentlichen 
Walder stehen auch heute noch entweder unter unmittelbarer Verwaltung 
der staatlichen Forstbeamten oder unter deren Aufsicht. 

Die Privatwalder waren urn das Jahr 1600 vollig frei. Dann folgte eine Zeit 
strengster Bevormundung, die dann am Anfang des 19. Jahrhunderts wieder 
in vollste Freigebung umschlug. In den 1860er Jahren wurde die Rodung 
zur Anlage von Neubruchen eingeschrankt. 

Zu einer geschlossenen neuzeitlichen Gesetzgebung kam Schweden infolge 
des Widerstandes der BevOlkerung gegen eine Beschtankung des Eigentums
rechts erst im Jahre 1903 (in Kraft getreten 1905). Die Verschiedenheit der 
waldwirtschaftlichen Verhaltnisse im Norden und Sliden des Landes hatte aber 
eine Ausscheidung der Forstgesetzgebung nach Gebieten zur Folge. Folgende 
Gesetze sind in Geltung: 

1. Das G. v. 24. Juli 1903, betr. die Pflege der Privatforste, gultig 
fiir das ganze Land mit Ausnahme der Provinzen Norrbotten lilld Vasterbotten, 
der Insel Gottland und der Sprengel Sarna (Prov. Kopparberg), schreibt vor, 
daB in Privatforsten die Abholzung nicht so betrieben oder nach der Abholzlillg 
mit dem Boden nicht so verfahren werden darf, daB die Wiederverjlinglillg 
sichtlich gefahrdet wird. Der Abholzende ist fur die Wiederverjungung verant
wortlich. Zum Vollzug des Gesetzes ist in jedem Provinziallandtagsbezirk 
eine Waldpflegekommission eingesetzt, bestehend aus einem yom Konig 
ernannten Vorsitzenden und mindestens zwei yom Volke gewahlten Beisitzern. 
Ein weiterer Beisitzer ist ein Forstbeamter. AuBer der Aufsicht uber die Be
folgung des Forstgesetzes obliegt der Kommission die Mithilfe beim Anbau und 
der Pflege der Walder; sie erteilt auf Ansuchen des Waldbesitzers Ratschlage 
und kann bei Zuwiderhandlungen direkte Vorschriften machen. Werden diese 
nicht befolgt, so kann durch das Gericht die Wiederaufforstlillg verfugt, bei 
Zuwiderhandlungen eine Geldstrafe von 25-500 Kr. verhangt und die Be
schlagnahme des abgetriebenen Holzes angeordnet werden. - Wo es angezeigt 
ist, kann auBerdem in jeder Gemeinde ein der Waldschutzkommission unter
stelltes Waldschutzkomitee, bestehend aus drei Personen, bestellt werden. 

1) Vgl. Guse, Z. f. F. u. J. 1904. 137. 
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Fiir sumpfige Gegenden, wo das ,Gedeihen und die Wiederverjiingung des 
Waldes wegen der Beschaffenheit und der Vegetation des Bodens offerrsichtlich 
ausgeschlossen ist, hat das Gesetz keine Geltung, ebenso nicht fiir Schutzwalder. 

Die Waldpflegekommissionen, welche fiir Norrbotten, Vasterbotten und Sarna nicht 
zustitndig sind, verftigen teils tiber Staatszuschiisse (167500 Kr.) und tiber die Zuschiisse 
von den Provinziallandtagsbezirken und Landwirtschaftskammern (10000 Kr.) und tiber 
die von den Waldbesitzern eingehenden GebUhren (ca. 1 Mill. Kr.). Letztere bestehen 
nach der V. v. 11. Oktober 1912 in dem Anfall des Holzausfuhrzolles und in GebUhren von 
1,30/ 0 vom Werte der Bestitnde. 

2. G. v. 1908 fiir die Insel Gottland (an Stelle der V. v. 1869 und des 
G. v. 1894), 1913 auch auf Oland ausgedehnt, enthalt dieselben Vorschriften 
mit dem Zusatz, daB der Abtrieb auBer fiir den Gutsbedarf und fiir Gewinnung 
landwirtschaftlichen Kulturlandes nur mit Genehmigung der Waldpflegekom
mission erfolgen darf. 

3. Fiir das Kiistenland der Vine N orr botten und Vaster botten gilt 
die V. v. 1903 betr. MaBnahmen zur Verhinderung. von iibertriebener Abhol
zung von Jungwald, d. i. das sog. Dimensionsgesetz. Danach diirfen nur 
Nadelholzstamme zum Ver~auf gefallt und zersagt werden, welche bei 4,75 m 
iiber dem Stammende mindestens 21 em Durchmesser ohne Rinde messen. 
Behauene Balken miissen bei 7,75 m iiber dem unteren Ende mit scharfen Kanten 
57 em, mit stumpfen Kanten 60 em Umfang haben. Ausgenommen sind 
diirre Stamme und das Holz zum Hausgebrauch. Wird der Abtrieb von nicht 
erlaubten Stammen zu einem anderen Zweck als zum Hausbedarf beantragt, 
dann werden dieselben von den Staatsforstbeamten nach MaBgabe der forst
wirtschaftlichen Zulassigkeit angewiesen und abgestempelt. - Zuwiderhand
lungen haben die Beschlagnahme des Holzes oder den Wertersatz an die Krone 
zur Folge, auBerdem Geldstrafe von 25-500 Kronen. 

Bereits im 18. Jahrh. muBten die nach Stockholm adressierten HOlzer bestimmte Dimen
sionen haben. Das erste moderne Dimensionsgesetz wurde 1874 fiir Norrbotten ausschlieB
lich Lappmarkens erlassen. Dasselbe wurde 1882 auch auf Vasterbotten ausschlieBlich 
der lappmarkischen Teile ausgedehnt und 1888 revidiert. Die Bestimmungen waren in 
der Hauptsache die des G. v. 1903. 

4. Fiir die lapplandischen Gebiete in Norrbotten und Vasterbotten und 
fiir das Kirchspiel Sarna (Provinz Kopparberg) gelten die V. v. 1873 und 
1879, nach denen ohne vorherige Abstempelung durch den Staatsforstbeamten 
jede Abholzung auBer zum Hausgebrauch untersagt ist. Es handelt sich hier 
umWalder, welche den Vollbauern bei ihrer Ansiedlung zur Benutzung zugeteilt 
wurden. 

5. Als die SageW'erke mit ihrem groBen Holzbedarf aufbliihten, schlossen 
sie mit den Privatwaldbesitzern Holzabstockungsvertrage, teilweiseauf 
50 Jahre. Die Vertragssumme war minimal. Da diese Nutzung zur Waldver
wiistung fiihrte, wurde die Hochstdauer der Vertrage dutch G. v. 1889 auf 
20 Jahre, 1905 auf 5 Jahre beschrankt. AuBerdem wurde durch G. v. 1906 
der Aufkauf von Wald samt Boden (und landwirtschaftlichen Betrieben) 
durch die Sagewerksgesellschaften in Norrland verboten. 

Einen ahnlichen Zweck verfolgt das 1909 erlassene und 1912 fiir die Lane 
Gavleborg, Vasternorrland, Jamtland, Vasterbotten und Norrbotten sowie 
fiir gewisse Teile von Dalarne erlassene Verwahrlosungsgesetz (vanhavds
lagen). Dasselbe ist' gegen die Gesellschaften, Vereine oder Privatpersonen 
gerichtet, die landliche Grundstiicke nur zu dem Zweck besitzen, den Wald
ertrag zu verwerten, ohne auf dem Gute seIber zu wohnen. Das Gesetz ver
bietet, daB auf den Grundstiicken der landwirtschaftliche Betrieb eingestellt 
wird, oder dieselben samt Gebaude so verwahrlost werden, daB die Aufrecht
erhaltung des landwirtschaftlichen Betriebes dadurch gefahrdet wird. 



214 Forstpolizeigesetzgebung. 

Da friiher groBe Opfer fiir die Besiedlung Norrlands gebracht wurden, will 
man auf diese Weise einer EntvOlkerung vorbeugen. 

In den gleichen Gebietsteilen Norrlands genieBen femer die zu den Pacht
hOfen gehOrigen Walder nach dem Gesetz 1909/12 einen Schutz gegen Dber
nutzung. Der Pachter hat Anspruch auf Brenn-, Reparatur-, Zaun- und 
Gerateholz, darf aber daraus nichts verkaufen, wenn der Pachtvertrag dies 
nicht zulaBt. 

Dber das Schutzwaldgesetz von 1903 siehe Schutzwaldungen. 

7. N orwegen. 
Unter dem EinfluB der A. Smithschen Lehre wurden durch V. v. 22. April 

1795 aIle Walder freigegeben, weil sie dadurch erh6hten Wert und bessere 
Pflege erlangen wiirden. Von den bisherigen Beschrankungen blieb nur das 
Verbot der Waldverpachtung behufs Abtriebes (aufgehoben durch G. v. 23. Juni 
1836), sowie die Einholung der koniglichen Bewilligung fiir den Sagewerks· 
betrieb (aufgehoben durch G. v. 26. August 1854 betreffend die Beseitigung der 
Sagemiihlprivilegien) aufrecht. 

Das Forstgesetz v. 22. Juni 1863 brachte keine wesentlichen Anderungen. 
AuBer einigen Vorschriften iiber die Behandlung von Staatsgemeinde-, Bezirks
gemeinde- und Privatgemeindewaldungen behandelt das Gesetz die Ab16sbar
keit gewisser Nutzungsrechte durch den Waldeigentiimer und verbietet die 
Neubelastung mit Bauholzrechten fiir mehr als 25 Jahre oder iiber die Lebens
zeit des Mannes und dessen Frau hinaus. Dem Waldbesitzer steht das Anweisungs
recht zu. 

Das G. v. 27. Juni 1892 verbietet die Ausfuhr von Bauholz aus Nordland, 
Tromsoe und Finmarken. 

Das G. v. 1893 mit Novelle hierzu vom 27. Juli 1896 enthalt auch Bestim
mungen zur Verhiitung von Waldbranden. Danach konnen die Kreise Ver
ordmingen zur Verhiitung und Loschung von Waldbranden erlassen. 

Von den Kreisen wurde ein Feuerloschdienst in der Weise eingerichtet, daB auf den 
hochsten Bergspitzen Beobachtungsposten aufgestellt sind (Fernsprecher, Fernrohre, Kom
passe, Karten usw.). 

Den Schutz des Waldes gegen Raubbau bezweckt das G. v. 10. Februar 1908, 
demgemaB Abtriebsvertrage nicht fUr langere Zeit als fiir 3 Jahre abgeschlossen 
werden diirfen, jedoch mit der MaBgabe, daB Baume, die vor Ablauf der 3 Jahre 
ausgezeichnet wurden, mit beh6rdlicher Erlaubnis innerhalb weiterer 2 Jahre 
genutzt werden diirfen. Entgegenstehende Vertrage sind ungiiltig. 

Urn zu verhiiten, daB die auslandischen Holzhandelsfirmen Waldeigentum 
zur planlosen Abnutzung aufkaufen, wurde durch das G. v. 18. Septem ber 1909 
iiber Erwerbung von Wald bestimmt, daB Eigentumsrecht an Waldboden, 
dessen Fliiche mit jener, die der Erwerber von friiher her innerhalb desselben 
Bezirkes besitzt, zusammen mehr als 100 ha bzw. mehr als 1/10 von der Gesamt
holzbodenflache des Bezirkes betragt, nicht ohne konigliche Erlaubnis mit 
Rechtswirkung von jemand anderem als dem Staat, norwegischen Gemeinden 
und norwegischen Staatsbiirgern erworben werden kann. Selbst wenn der 
Erwerber norwegischer Staatsbiirger ist, ist konigliche Erlaubnis erforder
lich, falls die Waldbodenflache mit jener, die der Erwerber schon von friiher 
her innerhalb des Bezirkes besitzt, zusammen mehr als 500 ha bzw. mehr als 
lflO von der Gesamtholzbodenflache des Bezirks ausmacht und der Erwerber 
auBerdem entweder an der Fiihrung einer Gesellschaft, deren Geschaft Handel 
mit Waldprodukten oder Ausbeutung von Wald zum Gegenstand hat, Teil
haber ist oder im Dienste einer solchen Gesellschaft angestellt ist und wahrend 
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der letzten zwei Jahre vor dem AbschluB des Vertrages in dem Bezirk, wo das 
Eigentum liegt, nicht seinen Wohnsitz hatte und in Zukunft haben wird. Ebenso 
ist konigliche ·Erlaubnis erforderlich, wenn der Erwerber auch innerhalb des 
Bezirkes wohnender norwegischer Staatsbiirger ist, insofern der erworbene 
Waldboden mit dem, den er schon friiher innerhalb des Bezirks besessen hat, 
zusammen mehr als 1/5 der Gesamtwaldflache des Bezirks betragt. - Diese 
Bestimmungen erleiden teilweise Modifikationen, wenn es sich um Erwerbungen 
aus Erbschaft, Ehe, Nachbarrecht oder Zwangsversteigerung handelt. 

Die Erlaubnis zur Erwerbung des Eigentumsrechts an Waldboden iiber 
das erwahnte FlachenmaB hinaus kann, wenn allgemeine Riicksichten nicht 
dagegen sprechen, norwegischen Gemeinden, Staatsbiirgern, Korperschaften 
und Stiftungen erteilt werden, welche durchaus norwegische Verwaltung mit 
dem Sitz in Norwegen haben und einen gemeinniitzigen Zweck verfolgen, sowie 
auch Aktiengesellschaften und Gesellschaften ro. b. H., die norwegische Ver
waltung lnit dem Sitz in Norwegen haben und deren Grundkapital dem Staat, 
norwegischen Gemeinden oder norwegischen Staatsbiirgern ganz angehort. Bei 
der Erteilung der Erlaubnis konnen Bedingungen festgesetzt werden, die die 
Riicksichten auf die Allgemeinheit erforderlich machen. - In allen Fallen 
hat die Bezirksgemeinde das Vorkaufsrecht. 

AuBerdem existiert ein Schutzwaldgesetz v. 8. August 1908. 

8. Rumanien. 
Bis 1831 gab es keine Beschrankung der Forstwirtschaft. Das Organische 

Reglement von 1831, wodurch der Waldverwiistung Einhalt getan werden 
sollte, konnte wegen Mangel an Forstbeamten nicht durchdringen. Fiir die 
Moldau wurde 1843 und fiir die Gebirgs- und Hiigellandwaldungen der WaUachei 
1847 die Einhaltung der sog. Parketwirtschaft veniigt, d. h. es muBten 80 mittel
starke Samenbaume je Falsche (56 pro ha), bei der Schlagstellung belassen 
werden. Diese schon waldbaulich ungeniigende MaBnahme hatte auch des
wegen keinen Erfolg, weil die Kaufer nur die schlechtesten Stamme stehen 
lieBen. Auch die 1860 im Kultusministerium errichtete Forstdirektion konnte 
die alten MiBbrauche nicht ausrotten. 

Eine neue Ara sollte mit dem Forstgesetz V. 19. Juni 1881 beginnen, das 
zugleich auch das erste Schutzwaldgesetz war. Die Parketwirtschaft wurde 
abgeschafft und durch eine femelschlagartige Wirtschaft ersetzt und fUr die 
Fallung ein Mindestdurchmesser vorgeschrieben. Das Gesetz war an sich gut, 
es fehlte aber an dem Vollzug, der hauptsachlich durch die Parteipolitikgehemmt 
wurde. Die Staats- und Privatwaldungen wurden nach wie vor iiber ihr Ertrags
vermogen ausgtmutzt, verwiistet, verkauft, gerodet. Die Wirtschaftsplane, 
die fUr die samtlichen unter Staatsaufsicht stehenden Waldungen innerhalb 
15 Jahren aufgesteUt werden soUten, konnten wegen Mangel an Forstpersonal 
bis 1907 nur fiir 23% der Waldflache ausgearbeitet werden. 

Der Umstand, daB auch in den Staatswaldungen die Holzverwertung durch 
Blockverkauf (Aufarbeitung durch den Kaufer) erfolgt, hat gewiB auch zur 
Waldverwiistung beigetragen. 

Diesen lniBlichen Zustanden sollen das neue Forstgesetz yom 1. April 
1910 und das Gesetz iiber die Errichtung einer Waldkasse yom 30. Marz 
und 12. April 1910 abhelfen. In bezug auf die Forstaufsicht und die Schutz
waldungen lehnt sich das neue Forstgesetz hart an das G. V. 1881 an. Erweitert 
ist es aber hinsichtlich der Vorschriften iiber die Wiederaufforstung (Kaution), 
die Verantwortlichkeit der Holzkaufer (auch in den Staatswaldungen existiert 
nur der Blockverkauf mit Selbstgewinnung durch den Kaufer) und wald-
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besitzenden (meist auswartigen) Holzhandler, die Rodung, Herstellung von 
Abnutzungsplanen usw. 

Das Ziel der neuen Gesetzgebung ist auf die Vermehrung des stark ver
minderten Staatswaldbesitzes durch Ankauf von Privatwaldungen und Neu
aufforstungen von anzukaufenden oden Grundstucken gerichtet. Diese Auf
gabe obliegt zunachst der "Waldkasse". 

Das Gesetz enthalt einen strafrechtlichen Teil und die Vorschriften fUr die 
Anstellung der hoheren und unteren Forstbeamten 

Unter der staatlichen Forstaufsicht stehen 1. die Waldungen des 
Staates, der Krone, der Distrikte, Gemeinden und offentlichen Anstalten, 
der Genossenschaften und AktiengeseIlschaften, ferner die ungeteilten Bauern
waldungen. AIle diese WaldUIigen mussen nach Wirtschaftsplanen (Nach
haltigkeit, jahrlicher Hiebssatz) genutzt werden, welche von staatlich anerkannten 
Forstbeamten aufgestellt sind; 2. die Schutzwaldungen (s. diesel. 

~'iir Waldungen unter 25 ha geniigt ein vom Minister genehmigtes Gutachten iiber 
die Abnutzung. Die Strafe fiir Hiebsvornahmen ohne oder gegen die Wirtschaftsplane 
und Reglements trifft Bowohl die Eigentiimer wie die Kaufer. Fiir die Aufstellung der 
Wirtschaftsplane baben die Eigentiimer oder Holzkaufer seIber zu sorgen. 

Eine besondere Art des Privatwaldbesitzes ist der der Freibauern in der 
Berggegend der Walachei (moshneni) und der Moldau (razehsi), die niemals 
Leibeigene waren und ungeteilten Wald (Nadelholz) besitzen als Geschenk 
der alten Woywoden. Gerade diese Walder bildeten bisher ein lukratives Kauf
objekt fUr die auswartigen Holzhandler und sind zu % abgeholzt. Das Forst
gesetz v. 1910 stellt sie daher unter Staatsaufsicht. AuBerdem werden die Be
sitzer zu Genossenschaften vereinigt, deren Geschafte eine staatlich ein
gesetzte Kommission besorgt. FUr Waldungen, die verkauft werden soIlen, 
hat der Staat das Vorkaufsrecht. 

1m Jahre 1907 waren nach dem alten Gesetz von 1881 87,5% aIler Wal
dungen (einschlieBlich Schutzwalder) der Staatsaufsicht unterstellt. Dieser 
Prozentsatz ist nach dem neuen G. v. 1910 noch gestiegen, so daB in Zukunft 
nur noch wenige Privatwiilder frei sein werden. 

Wiederaufforstung. III den Wirtschaftspliinen fUr die Staatswiilder usw. 
und Reglements fUr die unter Staatsaufsicht stehenden Privatwalder ist die 
jahrliche Kaution vorzusehen, welche vor dem Beginn del' Fallung zur 
Sicherung der Wiederaufforstung beim Domanenministerium zu hinterlegen 
ist (Hochstgrenze 100 Frs. pro Hektar). Yom Jahre 1922 ab kann das Ministerium 
von der Kaution diejenigen Privatwaldbesitzer dispensieren, welche nach
weislich in den letzten 10 Jahren ihre Waldungen gut gepflegt haben. 

Kommt der Eigentumer oder Holzkaufer der Verpflichtung zur Wieder
aufforstung innerhalb der gegebenen Frist nicht nach, so ist das Domanen
ministerium ohne weiteres befugt, die Aufforstung vornehmen zu lassen und 
eine Kaution zu verlangen. Auch fUr die beim Inkrafttreten des Gesetzes bereits 
abgeschlossenenAbstockungsvertrage sind diese Bestimmungen fUr die Zukunft 
bindend. Die Kosten dieser Aufforstung hat del' Eigentumer zu bestrei-ten, 
wenn dieselben nicht vertragsmaBig dem Holzkaufel' zugeschoben wurden. 
Fur die Waldungen del' Freibauern, welche ihre Waldungen zur Abholzung 
verkauft haben, betragt die Auffol'stungskaution nur 50 Frs. pro Hektar. Die
selbe hat immer der Holzkaufer zu entrichten, die Bauern selbst aber sind 
verpflichtet, bei der Aufforstung Naturaldienste zu leisten. 

Der Staat fOrdert die Aufforstungen, indem seine Beamten auf Verlangen 
Ratschlage zu erteilen haben, durch Erteilung von Belobigungen, durah ErlaB 
der Halfte der Steuer, welche bei der Nutzung fallig ist, wenn die Besitzer nach 
einem Wirtschaftsplan arbeiten und ihr Holz das Nutzholzaltel' erreichen lassen, 
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in den Waldungen der Moshneni durch Geldzuschiisse fiir die Arbeiten, wernl 
die vorhin erwahnte Kaution nicht ausreicht. 

Neuaufforstungen. Staat, Krone, Gemeinden, offentliche Anstalten, 
juristische Personen und Aktiengesellschaften sind verpflichtet, dieinnerhalb 
des Waldumfanges vorhandenen BloBen und unbestockten Flachen, ferner 
das ihnen gehorende und zum Zweck der Begriindung eines eigentlichen Schutz
waldes angekaufte unproduktive Gelande (Odland) aufzuforsten. Privatgrund
oositzer sind hierzu nicht verpflichtet. 

Von 1884-1910 wurden 11338 ha neu aufgeforstet mit einem Staatsaufwand von 
760 000 Frs. Fiir die Zukunft soIl das Tempo beschleunigt werden. 

Rodung. Die Rodung von Waldungen, ob sie unter Staatsaufsicht stehen 
oder nicht, darf nur gestattet werden: 

a) Fiir Walder bei Anwesen in der Ebene, wenn mindestens 1/4 des gesamten 
Anwesensumfanges bewaldet bleibt. 

b) Wenn der Eigentiimer auf der gerodeten Flache Fruchtbaume pflanzt. 
c) Wenn ein Wald der Ebene von weniger als 25 ha Flache mindestens einen 

Kilometer von einem anderen nicht unter 5 ha groBen Wald entfernt ist, mit 
welchem er zusammen keine groBere Flache als 25 ha bilden konnte. 

d) Behufs Arrondierung eines Waldes, wenn die gerodete Flache 2% der 
Gesamtflache nicht iibersteigt und nicht mehr als 25 ha ausmacht. 

e) Wenn die Waldflache zur Errichtung von Gebauden fiir die Exploitation 
oder zur Herstellung von Transportwegen, LagerpHitzen, Schneisen, Teilungs-
linien notig ist. . 

f) Beim Austausch von Enklaven. 
g) Wenn die Rodeflache durch Aufforstungen gleicher Ausdehnung kom

pensiert wird. Die Neuaufforstung muB mindestens schon dreijahrig und 
gelungen sein. 

Jede Rodung bedarf vorheriger ministerieller Genehmigung. Strafe 500 
bis 1000 Frs. pro Hektar. 

Weide. Die Weide ist in den der Forstaufsicht unterstehenden Staats-, 
Gemeinde-, Anstaltswaldungen usw. absolut untersagt. Ausnahmen bestehen 
fiir Sumpfwaldungen. 

In den der Forstaufsicht unterstehenden Privatwaldungen (Schutzwal
dungen) ist die Weide in Jungwiichsen des Hochwaldes bis zu 30 Jahren, in 
Mittel- und Niederwaldungen bis 15 Jahre nach dem Hiebe verboten. Die 
beweidbare Flache ist von einer Kommission abzugrenzen, ebenso die Zahl 
der Weidetiere. Unbedingt verboten ist ferner die Weide in Plenterwaldungen 
mit einer Umlaufszeit von weniger als 15 Jahren, in den eigentlichen Schutz
waldungen und da, wo der Boden 16sgetreten wird. 

In den nicht der Forstaufsicht unterstehenden Privatwaldungen ist die 
Weide erlaubt, wenn die Bestande 10 Jahre alt sind. 

9. Bulgarien. 
Friihere Forstgesetze 1884, 1890, 1897. Das Fo~stgesetz vom 1. April 

1904 mit Novelle v. 19. Februar 1906 verfiigt iiber die Feststellung der Wald
eigentumsgrenzen. Was "Wald" ist, wird von Kommissionen festgesetzt (Gegen
satz Gestriipp, Weide). Das Gesetz enthalt auch Bestimmungen iiber den 
Schutzwald. Staats- und Gemeindeforsten sind nach Wirtschaftsplanen nach
haltig zu bewirtschaften. Letztere stehen unter staatlicher Beforsterling. Min
destens die Halfte der Staats- und ein Drittel der Gemeindewalder sind im 
Hochwald zu bewirtschaften (Umtriebszeit fiir Hochwald mindestens 60 Jahre, 
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Niederwald 10 Jahre). Die Privatwaldwirtschaft ist, Sohutzwald aus
genommen, frei. 

Die Ertrage aus den Gemeindewaldungen werden fiir die Gemeinde yom 
Staat vereinnahmt. 

Die Viehweide ist auf der ausgeschiedenen Waldflache nur mit amtlicher 
Bewilligung gestattet, in Schonungen und im Schutzwald verboten. 

GroBe MiBstande ergaben sich bis zum ErlaB des jetzigen Gesetzes aus der 
Unklarheit der Waldbesitzverhiiltnisse. Infolge der unter tiirkischer Herrschift 
vollzogenen unrechtmaBigen Besitzverschiebungen war noch im Jahre 1903 
das Eigentum von 395 000 ha zwischen Staat, Gemeinden und Privaten strittig. 
Bei der jetzigen Auseinandersetzung soIl im Zweifel zugunsten der Gemeinden 
entschieden werden. Bis 1869 stand jedermann in den Staatswaldungen das 
Holzfallen und Viehweiden unentgeltlich frei. Ziegen und· Schafe, sowie Feuer 
sind auch hier die sohlimmsten Waldfeinde (daher viel Niederwald), auBerdem 
auch die politis chen Parteiverhiiltnisse. 

10. Spanien. 
Alfons X. drohte 1256 auf den Cortes von Valladolid denen, die im Walde 

Feuer anlegten, sie sonten in das Feuer hineingeworfen werden. Peter der Grau
same verhangte auf den gleichen Cortes 1351 iiber die Waldverwiister Geldstrafen, 
Auspeitschung, Giiterkonsfiskation und Todesstrafe. Trotzdem beschwerten 
sich 1534 die Cortes von Madrid und Valladolid iiber die durch die Hirten ver
ursachten Riesenwaldbrande (um fiir die Schafe frische Weide zu gewinnen). 
Daher verbot Philipp II., der um die Walderhaltung sehr besorgt war, die 
Beweidung solcher Brandflachen. Damit stand allerdings in Widerspruch, 
daB der Hof durch verschwenderische Holznutzung und Weide selbst ein 
schlechtes Beispiel gab. . 

Der Gemeindewaldung speziell nahmen sich die Konige schon 1480 und 
1496 an. Konigliche Beamte mu13ten die Bewirtschaftung iiberwachen. 

1m 18. Jahrhundert wurde die pflegliche Behandlung der Walder an der 
cantabrischen Kiiste, speziell in Galicien und Asturien besonders iiberwacht, 
weil dieselbe das S!Jhiffsbauholz liefern sonten. Da betriigerische Beamte 
dieses Staatsprivileg fiir sich ausniitzten und die Waldbesitzer schikanierten, 
rodeten die Waldbesitzer lieber ihre Waldungen. 

Trotz aller dieser Vorschriften ist Spanien das Land der systematischen 
Waldverwiistung geblieben. Die beiden Castilien, die heute eine baumlose 
Steppe sind, waren im 14. Jahrh. noch reich bewaldet, wie aus dem "Libro 
de la Monteria" Alfons XI. (1312-1350) hervorgeht. Als vorhandene Holz
arten werden hier aufgefiihrt: Stein- und Korkeiche, Fichte, Tanne, Taxus, 
Buche, Linde, Esche, Pappel, Maulbeer, Weide, NuBbaum, Kastanie. Dieselben 
sind heute nahezu ganz verschwunden 1). 

Die A. SmitJl.sche Lehre und die franzosische Revolution fanden in Spanien lauren 
Widerhall. Die Okonomische Gesellschaft zu Madrid berichtete 1792 an den Rat von 
Castille: Seit drei J ahrhunderten beschaftige die Erhaltung der Walder die Regierung. 
Es sei erstaunlich, daB SOTIele Verordnungen in dieser Richtung bis jetzt nicht zum Ziele 
fiihrten. Man wiirde ebensoweit sein, wenn man den Waldeigentiimern absolute Freiheit 
gewahrt hatte. Denn dadurch wiirde der wirtschaftliche Egoismus erwacht sein und das 
Interesse fiir die Waldpfiege, welches die Verordnungen abgestumpft hatten. Angesichts 
der ewigen Vexationen ware dies unmoglich. In einigen Provinzen herrsche groBer Holz
mangel. "Les ordonnances en sont la faute; revoquez les, et l'abondance renaitra." Der 
Holzmanl!;el habe Teuerung zur Folge und diese werde die Waldbesitzer ermuntern, 

1) R. Leonhard, Jahrb. f. Nationalok. u. Statistik. 1911, 47. 
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wegen ihres Nutzens Holzkultur zu treiben. (Urkunde bei Hazzi, Echte Ansichten usw. 
1805. 44.) 

Am 11. JlUli 1877 erschien ein Gesetz iiber die WiederaufforstlUlg, den 
Schutz lUld die VerbesserlUlg der GemeindewaldlUlgen. Die Forstingenieure 
hatten die AufforstlUlgsplane zu entwerfen, fiir Samen lUld Pflanzen zu sorgen 
lUld MaBregeln fiir die ErhaltlUlg der Walder vorzuschlagen, auch beziiglich 
der .RegellUlg der Forstrechte. Zur DberwachlUlg wurden 400 Schutzbeamte 
(Capataces de cultivos) neu bestellt. Die Ausgaben fiir die WiederaufforstlUlg 
lUld den Schutz werden yom Staat getragen. Die Gemeinden haben aber von 
allen in ihren WaldlUlgen anfallenden NutzlUlgen, Mast lUld Weide ausgenommen, 
10% an die Staatskasse abzufiihren 1). 

Von 1878 ab wurde eine neue staatliche Forstorganisation geschaffen. Gleich
zeitig wurden diejenigen Staats- lUld GemeindewaldlUlgen, deren ErhaltlUlg 
lUld gute BewirtschaftlUlg im offentlichen Interesse geboten schlen, besonders 
ausgeschieden lUld als "katalogisierte WaldlUlgen" (montes catalogados) dem 
Ministerium der offentlichen Arbeiten (Ministerio del Fomento) lUlterstellt 
(1908 220000 ha Staats- lUld 4625000 ha Gemeindeforsten). Die Privat
waldlUlgen konnten aus politischen Griinden nicht einbezogen werden. Diese 
sowohl wie die beim Ministerium der offentlichen Arbeiten nicht katalogisierten 
Staats- lUld GemeindewaldlUlgen lUld Weideflachen lUlterstehen dem Land
wirtslJhaftsministerium (M. del Hacienda) 2). 

Das Forstgesetz vom 24. Juni 1908 3) geht nlUl einen Schritt weiter, 
indem es auch in die Privatwaldwirtschaft eingreift. AuBer den beim Mini
sterium der offentlichen Arbeiten bereits katalogisierten WaldlUlgen wird auch 
solchen WaldlUlgen des Staates, der Gemeinden und der Privaten ein offent
liches Interesse lUld damit die Schutzwaldeigenschaft zuerkannt, fiir 
welche die im Gesetze aufgefiihrten VoraussetzlUlgen vorliegen (s. Schutz
waldlUlgen) . 

11. Portugal. 
Das G. v. 24. Dezember 1901 mit Vollzugsvorschrift v. 24. Dezember 1903 

lUlterscheidet obligatorische lUld fakultative Vorschriften. Erstere geIten fiir 
alle Staats-, Gemeinde- lUld PfarrwaldlUlgen, sowie fiir die PrivatwaldlUlgen, 
die innerhalb des wegen des offentlichen Nutzens zur AufforstlUlg bestimmten 
Gebietes hegen. PrivatgrlUldstiicke konnen zwecks AufforstlUlg enteignet 
werden. 

1st fiir die Gemeindelandereien der AufforstlUlgs- oder Betriebsplan nach 
dem Forstgesetz festgelegt, dann nimmt der Staat die AufforstlUlg vor, wenn 
die Gemeinde nachweist, daB sie die Mittel hlerzu nicht besitzt. Der Staat 
erhalt dafiir einen Teil des Reinertrages. Die AufforstlUlgen durch die Ge
meinden selbst sind wegen Mangel an Mitteln selten. 

Den Privatwaldbesitzern lUld Besitzern von AufforstlUlgsgelande, die lUlter 
die strengeren forstgesetzlichen BestimmlUlgen fallen, gewahrt der Staat viele 
Vorteile, namentlich auch das Jagd- lUld Fischereirecht auf ihrem Besitztum, 
sowie das Recht, auf ihre Kosten staatlich anerkannte Waldhiiter anzustellen. 
Da es keine gemeindlichen Feldhiiter gibt, hat dieses Recht zum Schutz des 
Eigentums eine groBe BedeutlUlg. Das Gesetz wurde daher v~m den Privaten 
gut aufgenommen. 

Fiir die ForderlUlg der Waldwirtschaft wird viel getan. Der Staat forstete 
seit 1902 jahrlich 600 ha Gebirgs- und Diinenland auf, liefert den Gemeinden 

1) A. F. u. J. Z. 1878. 271. - 2) Revue des eaux et forllts. 1908, 535. 
3) Gaceta de Madrid, 26. Junio 1908. No. 178. - Ausfuhrungs-V. hierzu v. 8. Okt. 1909. 
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lUld Privaten Forstpflanzen, stellt diesen die Mithilfe seiner Beamten zlir 
Verfiigung, gewahrt fiir AufforstlUlgen 20jahrige Steuerfreiheit, erteilt Schul
lehrern, die die Sache des Waldbaues durch BelehrlUlg lUld GriindlUlg von 
WaldbauvereiniglUlgen fordern, Pramien. 1m Marz 1913 wurde ein Baumfest 
(Arbor-Day) mit Erfolg abgehalten, auBerdem werden Baumkulturvereine 
gegriindet. 

Die yom Staat aufzuforstende Flache betragt einschlieBlich 36 000 ha 
Wanderdiinen 1000000 ha. Da der Staat hierfiir nur geringe Mittel aufwenden 
kann lUld die Gebirgsbewohner sich gegen die AufforstlUlg ablehnend verhalten, 
ist die Durchfijhrung in weite Ferne geriickt. 

12. Luxemburg. 
MaBgebend ist das G. v. 12. Mai 1905. Danach ist die Privatwaldwirtschaft 

frei, nur die RodlUlg auf Abhangen von iiber 35° Neigung ist von behordlicher 
GenehmiglUlg abhangig. Diese darf nicht versagt werden, wenn die Flache 
Rich als Bauplatz, zum Weinbau oder Bergbau eignet, ferner wenn der Holz
hestand nicht alter als 20 Jahre ist oder an WohnlUlgen ansWBt lUld in ein
gefriedigten Parken oder Garten steht. Au die RodlUlgsbewilliglUlg konnen 
BedinglUlgen gekniipft werden. 

Auch die Staats- lUld Gemeindewalder konnen nur mit landesherrlicher 
Genehmigung gerodet werden (schon Ordonnance 1669). 

Die friiheren StaatswaldlUlgen wurden verkauft, der letzte 1845. Jetzt 
sucht man wieder Privatwaldungen anzukaufen 1). 

1) Revue des eaux et forilts. 1913, 339ff. 



Siebentes Kapitel. 

Der Schutzwald und die Gesetzgebung. 

I. Begriff. 
Schutzwaldungen sind Walder, deren Erhaltung und zweckentsprechende 

Bewirtschaftung geboten ist im Interesse der Abhaltung von Nachteilen und 
Gefahren, welche dritten drohen 1). 

Diese Begriffsbestimmung geht von der Voraussetzung aus, daB die Schutz
wirkung oder Wohlfahrtswirkung des Waldes in jedem einzelnen FaIle auch 
tatsachlich besteht und nachgewiesen werden kann. Die Hervorkehrung des 
Schutzes der offentlichen Interessen (Landeskulturinteressen, des Gemeinwohls) 
gegen Gefahren gibt zwar eine allgemeine Begriindung fiir die Schaffung einer 
Schutzwaldgesetzgebung, beriihrt aber nicht die Eigenschaften, die einen 
bestimmten Wald zum Schutzwald machen. AuBerdem handelt es sich in den 
praktisch wirkIich greifbaren Fallen der Schutzwirkung meistens nicht sowohl 
urn ein offentliches Interesse als um die Wahrung bestimmter privatwirtschaft
licher Interessen einzelner und mehrerer. Insofern die Schutzwaldfrage auf einen 
Ausgleich zwischen dem Rechte und den Interessen mehrerer oder vieler 
Beteiligter hinauslauft, hangt sie allerdings mit den Interessen der Gesamtheit 
zusammen. 

Auf der 8. Versammlung deutscher Forstmanner in Wiesbaden 1879 bezeichnete 
von Raesfeld t als Schutzwaldungen jene Waldungen, "deren Erhaltung und pflegliche 
Behandlung im Interesse der allgemeinen Wohlfahrt sich als· notwendig erweist", und 
Danckelmann die Waldungen, "welche zum Schutze der offentlichen Interessen gegen 
Gefahren dienen". 

Nach dem russischen Waldschutzgesetz von 1888 heiBen "Schutzwalder Wiilder, 
deren Erhaltung im Interesse des Staates oder des Gemeinnutzens notwendig ist." 

In der Schutzwaldgesetzgebung beruhren sich die gemeinsamen Interessen 
aller Kulturvolker der Erde an der Erhaltung und Pflege des Waldes. Wenn 
dieselbe auch nur einen Ausschnitt aus dem Komplex aller hierzu notwendigen 
MaBnahmen darstellt, so liegt doch in der Erkenntnis jener Nutzlichkeit des 
Waldes, die durch die Schutzwaldgesetzgebung sicher gestellt werden solI, 
eine Gewahr, daB sich die Volker ihrer Verantwortung urn die Sorge des Waldes 
bewuBt geworden sind. Vom allgemeinen forstpolitischen Standpunkt aus 
kommt es deshalb weniger auf den Inhalt der Schutzwaldgesetze an als auf 
die Tatsache ihrer Existenz. In den forstlich noch gering entwickelten Staaten 
bilden sie den Anfang einer Forstgesetzgebung iiberhaupt. Der ihnen zugrunde 
liegende Gedanke findet im Volke leichter Anhanger als die Lehre, daB der 
Wald keinunerschOpfliches Gut ist und deshalb um seinetwillen gesetzlich 
geschiitzt werden musse. 

1) Die Bezeichnung "Schutzwald" wird von Hundeshagen, Enzyklopiidie der Forst· 
wissenschaft 1821, § 767, gebraucht. 
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Um den Schutzwaldbegriff zu umgehen, zahlen die Gesetze die von dem 
Schutzwalde erwarteten Wirkungen kasuistisch auf und spezialisieren die Vor
aussetzungen, unter denen die Bannlegung eines Waldes erfolgen muB oder kann. 

Diese gesetzlich namhaft gemachten Schutzwirkungen lassen sich in nach
stehender Weise gruppiertlll: 

1. Mechanische Befestigung des Bodens und Widerstandswirkung. 
a) Gegen Erdabrutschungen, Uberschiittungen, Felsstiirze, Stein- und Eis

schlage, Verriifungen, Wildbache, Geroll- und Geschiebebildungen. In der 
Schutzwaldgesetzgebung von: PreuBen mit Schlesien, Bayern, Wiirttemberg, 
ElsaB-Lothringen, Frankreich, Osterreich, Schweiz, Italien, RuBland, Ungarn, 
Norwegen, Rumanien, Bulgarien, Spanien. 

b) Gegen Lawinen in Bayern, Osterreich, Schweiz, Italien, RuBland, Ungarn, 
Norwegen. 

c) Gegen Versandung und zur Diinenbefestigung in PreuBen, Bayern, Frank
reich, Ungarn, RuBland, Schweden, Rumanien, Spanien. 

d) Gegen Abschwemmungen und Unterwaschungen von FluBufern in PreuBen, 
Bayern, ElsaB-Lothringen, Frankreich, Osterreich, RuBland, Rumanien, Bul
garien. 

e) Gegen Eisgang in PreuBen, RuBland. 
f) Gegen Senkungen und Einstiirze in Italien. 
2. Wasserwirtschaftliche Wirkung. 
a) Auf die Quellen in Bayern, ElsaB-Lothringen, Frankreich, RuBland, 

Rumanien, Bulgarien. 
b) Auf den Wasserstand der Fliisse in PreuBen, ElsaB-Lothringen, Frank-

reich, Schweiz, Italien, RuBland, Spanien. 
c) Gegen Uberschwemmungen in PreuBen mit Schlesien, Schweiz, Norwegen. 
3. Schutz gegen Windgefahr. 
In PreuBen, Bayern, Wiirttemberg, Baden, Gotha, Osterreich, Ungarn. 
4. Abwendung schadlicher klimatischer Einflusse. 
In Wiirttemberg, Baden, Schweiz, Osterreich allgemein, und speziell zur 

Wahrung der "offentlichen Gesundheitspflege" in ElsaB-Lothringen, 
:Frankreich, Italien, Spanien. 

5. Erleichterung der Landesverteidigung. 
In ElsaB-Lothringen, Frankreich, Osterreich, Rumanien, (Panamakanal). 
6. Einige Gesetze erklaren allgemein Waldungen in bestimmter ortlicher 

Lage zu Schutzwaldungflll, einmal weil von denselben Schutzwirkungen nach 
verschiedenen Richtungen hin zu erwa:r;ten sind, und dann weil zur notwendigen 
Erhaltung dieser Walder besondere Vorsicht in der Benutzung und Verjiingung 
geboten ist, d. h. weil sie selbst des Schutzes bediirftig sind. Die Geltendmachung 
der Lage als solche bietet zugleich eine Art Riickversicherung gegen etwaige 
Liicken in der kasuistischen Aufzahlung und gewahrt fiir den Vollzug der Gesetze 
einen weiteren Spielraum. 

In Bayern sind Schutzwaldungen auch die Waldungen auf Bergkuppen 
und Hohenziigen, an steilen Bergwanden, Gehangen und sog. Leiten usw.; 

in Gotha die Waldbestande auf den Hohenziigen des Thiiringer Waldes; 
in Italien die Walder auf den Gipfeln und den Abhangen der Berge bis 

zur oberen Kastanienzone; 
in Osterreich Walder, welche wegen ihrer Bodenverhaltnisse und Lage 

zu ihrer eigenen Erhaltung der Schonung bediirfen; Hochwalder des oberen 
Randes der Bestandsvegetation (eigentliche Schutzwaldungen); 

in Ungarn Walder auf dem Steingerolle h6herer Berge, auf Bergspitzen und 
Bergriicken, Berglehnen und Abhangen; 
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in Norwegell Walder, die wegen ihrer Lage im Hochgebirg und an del' 
Vegetationsgrenze, gegen das Meer odeI' hoch im Norden geringes Wachstum 
haben und zu ihrer Erhaltung zu pflegen sind. 

Sehonwiilder. Das Waldschutzgesetz fiir Mecklenburg-Schwerin v. 22. Oktober 1919 
fiihrt den Begriff und die Errichtung von "Schonbestanden" ein. Es versteht darunter 
"kleinere Wald- und Baumbestande", die "stadtischer Bevolkerung als Erholungsstatte 
oder Ausflugsort dienen". Die Anerkennung als Schonbestande erfolgt durch einen Aus
schuS, der aus drei vom Landtage zu wahlenden Abgeordneten, einem Forstbeamten aus 
dem Landwirtschaftsministerium und einem vom Stadtetag zu bestimmenden MitgJied 
zusammengesetzt ist. Antrage auf Erklarnng von Schonhestanden sind von einer der heiden 
stadtischen Korperschaften an das Landwirtschaftsministerium zu richten. Schonbestande 
diirfen nur mit Zustimmung des Landtages abgeholzt werden. Eine Entschadigung des 
Besitzers keunt das Gesetz nicht. 

Gegen die Tendenz des Gesetzes ist an sich nichts einzuwenden. Da es sich aber um 
ein offentliches Interesse handelt, muS die Last auch die ()ffentlichkeit tragen. ·Das heiSt, 
die Stadte sind zu verpflichten, die Schonbestande, gegehenenfalls unter Einraumung 
des Enteignungsrechtes, kauflich zu erwerben. Die Stadte Berlin und Wien sind bereits 
damit mit gutem Beispiele vorangegangen. 

Verschieden von den Schonwaldem dieser Art sind die im osterreichischen Reichs
forstgesetz von 1852 vorgesehenen Schutz-Schonwalder. 

II. Feststellnng der Schntzwaldeigenschaft. 
Del' schwierigste Punkt del' Schutzwaldfrage liegt in del' tatsachlichen Fest

stellung del' Schutzwaldeigenschaft auf Grund del' gesetzlichen Normen in jedem 
Einzelfall und in del' Herbeifiihrung eines billigen Ausgleiches zwischen den 
Interessen aller Beteiligten. 

In erster Linie handelt es sich darum, ob die im Gesetze aufgefiihrten Merk
male des Schutzwaldes im vorliegenden FaIle als gegeben zu erachten sind. Die 
Entscheidung diesel' Frage ist nicht immer leicht, in einzelnen Fallen erscheint 
-sie mangels greifbarer Anhaltspunkte praktisch als gegenstandslos. Einige 
Gesetzgeber sind in del' Kasuistik geradezu oberflachlich vorgegangen, indem 
sie Merkmale auffiihren, die kein Sachverstandiger im praktischen Fall fassen 
und iiberzeugend begriinden kann. Dies gilt ausnahmslos beziiglich des Begriffes 
Klima. WeI' kann nachweisen, daB durch die Rodung odeI' unpflegliche Behand
lung eines Waldes das Klima del' betreffenden Gegend verschlechtert wird 1 Und 
worin besteht del' klimatische EinfluB eines Waldes 1 Bezeichnenderweise hat 
kein Gesetz und keine Instruktion, welche mit diesem Begriffe operiert, auch 
nul' den Versuch gemacht, denselben zu definieren. Solange nicht wissenschaft
lich nachgewiesen werden kann, welchen EinfluB jeder gegebene Wald auf die 
Temperatur und den Feuchtigkeitsgrad del' Luft sowie auf die Menge und Ver
teilung del' Niederschlage seiner Umgebung tatsachlich ausiibt, bleibt das Klima 
ein gesetzlich nicht greifbarer Faktor. Eine Bestimmung des Gesetzes abel', 
die nicht vollzugsfahig ist, kann del' Gesamtwirkung desselben nur schaden . 

.Ahnlich liegt es beziiglich del' Quellen, des Wasserstandes del' Fliisse usw. 
Auf schwachen FiiBen steht ferner auch die Frage des Windschutzes. 

Die bayerische Auslegung, daB derselbe auch fiir Ortschafteri, GehOfte und 
Ortsfluren in Betracht kommen konne, ist unhaltbar. Praktisch handelt es sich 
nur um den vorubergehenden Schutz, den ein vorliegender Holzbestand 
dem angrenzenden gegen die Sturmgefahr bieten kann. Diese besteht tat
sachlich, namentlich fiir Fichtenbestande. Dem Besitzer des schiitzenden 
Bestandes werden abel' zugunsten del' privaten Interessen des angrenzenden 
Waldbesitzers unter Umstanden sehr schwerwiegendl; VermogenseinbuBen auf
erlegt. Wie in einem geordneten forstlichen GroBbetrieb durch die Lagerung 
del' Altersklassen schon auf Jahrzehnte hinaus einer kiinftigen Windgefahr 
vorgebeugt wird, so kann man auch yom Privatwaldbesitzer verlangen, daG 
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er die Grenzen seines Waldes rechtzeitig durch entsprechende waldbauliche 
Ma.6nahmen sturmfest macht. Unter diesem Gesichtspunkt kann die Wind
schutzfrage aus der Schutzwaldgesetzgebung ausscheiden (s. Schweiz). 

Eine zweite Schwierigkeit liegt in der Wahl des Weges, der einzuschlagen 
ist, um die Schutzwaldungen ala solche kenntlich zu machen und ihre Zweck
bestimmung dem Besitzer gegeniiber festzulegen. Wenn man bedenkt, da.6 
die ganze Schutzwaldfrage an einem uniiberbriickbaren prinzipiellen Gegen
satz zwischen den Forderungen der Kulturinteressen einerseits und der Freiheit 
des Eigentums andererseits leidet, so ist es erklarlich, da.6 die Mittel und Wege, 
welche auf die Erreichung dieses Zieles gerichtet sind, nicht aus der Natur der 
Sache heraus vorgezeichnet sind. Vollkommen ist daher keines der in Betracht 
kommenden Systeme, denn schon deren Vielgestaltigkeit zeigt, da.6 die Gesetz
gebung iIumer noch auf der Suche nach dem besten System ist und vielfach nur 
schiichtern vorgeht. 

In der geltenden Gesetzgebung lassen sich vier Systeme unterscheiden: 
a) Die Initiative ergreift die Forstpolizei, indem alle in Betracht 

kommenden Schutzwaldungen von Amtswegen durch Eintragung in einen 
offentlichen Schutzwaldkataster gleichzeitig ausgeschieden werden. 

Dieses System ist das einfachste und hinsichtlich des Vollzuges der forst
polizeilichen Aufsicht das bequemste. Trotzdem hat es bis jetzt keinen all
gemeinen Eingang in die Gesetzgebung gefunden. 

Der Grund hiefiir liegt zunachst darin, da.6 die Ausscheidung innerhalb 
einer bestimmten Frist auf mancherlei praktische Schwierigkeiten sto.6t, nament
lich bei stark zerstiickeltem Waldbesitz. Es ist nicht zu vermeiden, da.6 die 
Organe, welche damit in den verschiedenen Landesteilen betraut sind, einen 
verschiedenen Ma.6stab anlegen, so da.6 gro.6e Ungleichheiten, die als Ungerechtig
keiten empfunden werden, mitunterlaufen. Da die damit verbundenen Vor
gange sich in aller 6ffentlichkeit vollziehen, sind sie auch der offentlichen 
Kritik ausgesetzt. 

1m Rechenschaftsbericht von Appenzell A.-Rh. 1885/86 heiBt es: "Eine vollstiLndig 
richtige und konsequente Schutzwaldausscheidung ist bei unserem arg parzellierten Wald
besitze geradezu ein Ding der Unmoglichkeit. Dagegen konnen vorhandene tl'belstande 
in der Ausscheidung durch Revision wenigstens gemildert, wenn auch nicht vollstandig 
gehoben werden. Es verursachte iiberh;(tupt die ganze Schutzwaldausscheidung in unserem 
Kantone von jeher mehr Liirm und Arger hiiben und driiben als sie Wert und Bedeu
tung hat." 

Durch dieses Verfahren wird ferner die Schutzwaldfrage auf einmal im 
ganzen Lande aufgeriihrt, ohne da.6 die Zustande iiberall augenblicklich zur 
endgiiltigen Erledigung der Frage drangen. Die Untersuchung muG sich auf 
aIle auch nur annahernd in Betracht kommenden Waldungen erstrecken. Da
durch entstehen nicht blo.6 hohe Kosten, sondern es wird den zu einem wichtigen 
Staatsakt gestempelten Vorgangen eine ihrer 'Wirklichen Tragweite in vielen 
Fallen gar nicht zukommende Bedeutung beigelegt. 

Endlich fallt ins Ge'Wicht, da.6 durch dieses Verfahren ein Beharrungszustand 
innerhalb eines Landes oder Gebietes doch nicht erreicht wird, weil veranderte 
Verhaltnisse einerseits die Neuaufnahme, andererseits die Entlassung einzelner 
Waldungen aus dem Bereich der Schutzwaldungen notwendig machen (z. B. 
wegen Windgefahr). 

Der weitere Einwand gegen dieses System, da.6 die ausgeschiedenen Wal
dungen wegen der Beschrankung der Nutzung und Bewirtschaftung an ihrem 
Verkehrswert verlieren, ist insofern nicht ganz schliissig, als die Entwertung 
unabhangig von dem System der Schutzwaldlegung ist. Sie trifft jeden Schutz
wald, sobald er als solcher erklart ist, mehr oder weniger. Immerhin aber ist 
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zuzugehen, daB hier die offentliche Aufmerksamkeit auf die auf einmal in Bann 
gelegten Waldungen besonders gelenkt und ihr Verkehrswert p16tzlieh und 
summarisch herabgedriickt wird. 

Am ehesten eignet sich del' amtliche Sehutzwaldkataster noch fiir solche 
Staaten, in denen die Schutzwaldungen eine geringe Rolle spielen odeI' auf 
ein bestimmtes Gebiet konzentriert sind, und die Gesetzgebung sieh hinsichtlich 
des Begriffes und del' Beeinflussung del' Schutzwaldungen auf das Notwendigste 
beschrankt. 

Das Verfahren besteht in Wiirttemberg, nach dem preuBisehen Gesetz 
fiir das Oderge biet von 1899, in Gotha fiir die Waldbestande auf den Hohen 
des Thiiringer Waldes, in del' Schweiz, Ungarn, Italien. 

b) Die Initiative obliegt den gefahrdeten Interessenten odeI' 
den zustandigen Behorden, indem sie von Fall zu Fall die Festsetzung del' 
Schutzwaldeigenschaft beantragen, zunachst ohne Riicksicht darallf, ob die 
gegenwartige Waldbehandlung zur Stellung des Antrages AnlaB bietet odeI' nieht. 

Del' Schwerpunkt dieses Systems liegt darin, daB del' Waldeigentiimer so 
lange von aller Verantwortung frei ist, als nicht auf den Antrag eines Dritten 
hin die Schutzwaldeigenschaft au'!gesproehen worden ist. Es wird dabei von 
dem an sieh richtigen Gedanken ausgegangen, daB del' gefahrdete Interessent 
odeI', wo ein offentliches Interesse vorliegt, die zur Wahrung desselben berufene 
offentliche Behorde, also jene Faktoren, denen del' aus del' Bannlegung flieBende 
Nutzen in eigener Person odeI' im allgemeinen erwachst, fiir die Hintanhaltung 
del' aus einer nicht zweckdienlichen Behandlung des schiitzenden Waldes ent
springenden Gefahren selbst zu sorgen haben. Soweit Privatinteressen in 
Betracht kommen, seheitert die praktische Durehfiihrung dieses Gedankens, 
wie del' MiBerfolg des preuBisc~en Waldschutzgesetzes von 1875 zeigt, 
in erster Linie an del' Entschadigungs- und Kostenfrage. Urn den Schutzwald
besitzer gegen schikanose und unbegriindete Provokationen zu schiitzen, ist 
es kaum zu umgehen, daB dem Antragsteller mindestens die Kosten des Verfahrens 
ganz odeI' teilweise aufgebiirdet werden, namentlich dann, wenn del' Antrag 
zuriickgewiesen werden muB. Nun kommt es ja allerdings darauf an, wie hoch 
dieselben sieh gesetzlich belaufen. Abel' im allgemeinen hat man die Erfahrung 
gemacht, daB die Interessenten VOl' diesen Kosten zuriickschrecken und die 
Antragstellung den offentlichen Behorden zusehieben. Mutet das Gesetz dem 
Antragsteller auch noch die positive Entschadigung des Schutzwaldeigentiimers 
fiir die an del' Bannlegung haftenden Nutzungsbeschrankungen zu, wie es das 
preuBische Gesetz verlangt, dann wird die groBte Zahl del' privaten Interessenten 
VOl' del' Antragstellung zuriickschrecken. 

Erschwerend fiir die praktisehe Anwendung dieses Verfahrens wirkt auch 
del' Umstand, daB in vielen Fallen nicht ein Interessent, sondern mehrere vor
handen sind, ohne daB es immer moglich ware, die Interessengrenze scharf 
zu ziehen. Selbst wenn das Bediirfnis auf Bannlegung bestimmter Waldungen 
im allgemeinen empfunden wird, werden die Ziele und Wiinsehe del' versehie
denen Interessenten oft weit auseinandergehen, wodurch eine gemeinsame 
Antragstellung vereitelt wird. 

Dieses System besteht in PreuBen nach dem gerade seinetwegen wirkungs
los gebliebenen Waldschutzgesetz von 1875, in Osterreich fiir die "Bann
waldungen" und in RuBland. 

c) Die Initiative und Verantwortung hIlt dem Waldbesitzer 
zu, iudem er fiir alle Handlungen, die er in seinem Walde vorzunehmen gedenkt, 
sich erst iiberlegen odeI' Sieherheit versehaffen muE, ob sie naeh dem Schutz
waldgesetz zulassig sind. 

Bei dies em System konnen mehrere Modalitaten vorkommen. 
Enures, Forstpolitik. 2. Auf!. 15 
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a) Es bleibt dem Waldbesitzer uberlassen, auf Grund der gesetzlichen Normen 
selbst zu erkennen, ob sein Wald Schutzwaldeigenschaft hat. Fur aIle schutz
waldwidrigen Handlungen tragt er die volle Verantwortung und die volle Strafe. 
Die Schutzwaldeigenschaft wird vom Gerichte vor der Verhangung der Strafe 
erst festgestellt. Diese dem Waldbesitzer zugeschobene Selbsteinschatzung ver
setzt denselben vielfach in eine unsichere Lage, der er nur dadurch entgehen 
kann, daB er in einem Walde, dessen Schutzwaldeigenschaft zweifelhaft ist, 
auf alIe Falle die fUr die Schutzwaldungen geltenden Einschrankungen respek
tiert.· Denn bei der Verschiedenheit der Ansichten uber die Intensitat und 
raumliche Erstreckung der Schutzwirkung eines Waldes (Quellen, Windschutz) 
ist auch der in gutem Glauben und gewissenhaft handelnde Waldbesitzer vor 
Strafe nicht sicher, ein Zustand, der unter allen Umstanden als bedenklich 
zu bezeichnen ist. - Dieses Risiko der Selbsteinschatzung hat in Osterreich 
der Besitzer von "Schutzwaldungen". 

fJ) Will man prinzipiell dem Waldbesitzer allein die Verantwortung uber
lassen, so· muB demselben die Moglichkeit eingeraumt sein, sich nicht auf dem 
Wege der Straffalligkeit, sondern durch die HerbeifUhrung eines amtlichen 
Entscheides mit Rechtskraft vor dem Beginne der Hiebsfiihrung usw. oder 
eventuell auch der Rodung GewiBheit uber die forstpolizeiliche Natur seines 
Waldes zu verschaffen. 

Dieses Verfahren ist in Bayern seit 1896 eingefUhrt und hat sich bewahrt. 
Es ist zweifellos das empfehlenswerteste, weil auf diese Weise eine mehr 
schonende Behandlung der Schutzwaldfrage moglich gemacht wird, und zwar 
sowohl im Hinblick auf die personlichen Verhaltnisse des Waldbesitzers wie 
in bezug auf die sachliche Dringlichkeit. 

d) Die Entscheidung erfolgt von Fall zu Fall auf der Grundlage, 
daB jeder Wald so lange unter dem Gesichtspunkt eines Schutzwaldes behandelt 
wird, als nicht das Gegenteil amtlich festgestellt ist. Jeder Waldbesitzer hat 
daher fiir bestimmte Handlungen in seinem Wald vorher die Genehmigung 
einzuholen, deren Erteilung oder Versagung mit Rucksicht auf den Schutz
charakter des Waldes erfolgen kann oder muB. Dies trifft zu in Baden fiir 
Rodungen und Kahlhiebe, in ElsaB-Lothringen 'und Frankreich fur 
Rodung, in der Schweiz fiir die Dauer der Giiltigkeit der V. v. 23. Februar 
1917 (S. 195). 

Durch dieses Verfahren, welches noch dem Standpunkt der friiheren Forst
ordnungen Rechnung tragt, wird zwar die besoll(~ere Schutzwaldausscheidung 
in der einel). oder anderen Weise entbehrlich, seiner Verallgemeinerung steht 
aber die Tatsache entgegen, daB gerade die Einrichtung einer besonderen Schutz
waldgesetzgebung aus dem Bestreben hervorgegangen ist, die Waldwirtschaft 
im allgemeinen von polizeilichen Beschrankungen moglichst zu befreien und 
solche nur als Ausnahme nach bestimmten Richtungen uber jene Waldungen 
zu verhangen, welche zum Schutze gegen Gefahren dienen. Fur den Wald
besitzer bringt dieses System den Nachteil, daB die Beurteilung der Verhaltnisse 
ausschlieBlich in die Kompetenz der begutachtenden oder beschlieBenden Forst
behorden gelegt ist. Je nach deren Auffassung uber die Schutzwaldwirkung 
wird daher auch die Entscheidung in den einzelnen Fallen verschieden ausfallm. 

AuBerdem ist zu bedenken, daB der forstpolizeiliche Apparat auch in den 
Fallen in Bewegung gesetzt wird, in welchen von vornherein feststeht, daB 
der Wald kein Schutzwald ist - also eine Zeit- und Papierverschwendung. 

Die Beschrankung der Schutzwaldgesetzgebung auf bestimmte Gebiete 
innerhalb des Staatsganzen (Gotha, wo aber nur herzogliche Forste in Betracht 
kommen, Schweiz bis 1876, Ru Bland , Osterreich infolge des immer weiter-
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gehenden Ausbaues der Landesgesetzgebung) kann zwar an sich zweckmaBig 
sein, liiBt sich aber auf die Dauer kaum aufrechterhalten, w~il die betroffene 
BevOlkerung ein solches Gesetz als ein gegen sie gerichtetes Ausnahmegesetz 
betrachtet und sich gegeniiber den anderen Gebietsteilen benachteiligt fiihlt. 

Was die Zustandigkeit und das for melle Verfahren betrifft, so erfolgt 
die Feststellung der Schutzwaldeigenschaft in keinem Staate durch die ordent
lichen Gerichte, nachdem deren Zustandigkeit auch in Bayern seit dem Jahre 1896 
aufgehoben worden ist, sondern entweder auf dem Verwaltungswege oder durch 
ein verwaltungsgerichtliches Verfahren. 

Von den Staaten, die eine besondere Schutzwaldgesetzgebung haben, hat 
nur Wiirttemberg das Verfahren in die Hiinde der Forstbehorde zur bureau
kratischen Erledigung gelegt. Nach der franzosischen Gesetzgebung muB der 
Einspruch der Forstbehorde gegen beabsichtigte Rodungen von Schutzwal
dungen im Bezirksrate wenigstens vorgetragen werden. In allen iibrigen Staaten 
wird die Schutzwaldausscheidung durch eine Kommission verfiigt, gegen deren 
,Entscheidung den Beteiligten die Berufung an hohere Verwaltungsstellen zusteht. 
Diese Kommission funktioniert entweder als Kollegialbeh6rde oder als Ver
waltungsgericht, indem sie in letzterem FaIle die Entscheidung in fOrmlicher 
offentlicher und miindlicher Verhandlung unter AusschluB des Schriftwechsels 
trifft. 

Die Kommission wird entweder ad hoc aus Verwaltungsbeamten, orts
ansiissigen Grundbesitzern usw. gebildet oder es tritt ein bereits bestehendes 
verwaltungsrechtliches Organ als solche in Tiitigkeit (in PreuBen funktioniert 
der KreisausschuB als Waldschutzgericht). , 

In der neueren Gesetzgebung ist man iingstlich darauf bedacht, daB in diesen 
Kommissionen auch Grundbesitzer (sog. Laienelement) selbst mit Sitz und 
Stimme vertreten sind. 

Durch Eintragung der rechtskraftigen Entscheidungen und Erklarungen 
iiber die Schutzwaldeigenschaft in besondere Verzeichnisse entstehen auch 
bei den oben genannten Systemen b und c im Laufe der Zeit fOrmliche Schutz
waldkataster. 

III. Folgen der Bannlegung (Schutzmittel). 

1. Die Sicherung der Erhaltung des Schutzwaldes. 
1st ein Wald zum Schutzwald erklart, so muB selbstverstandlich seine Existenz 

gesichert sein, Als allgemeine Schutzmittel sind zu betrachten das Verbot 
der Rodung und Verwiistung und das Gebot der Wiederaufforstung 
abgeholzter Fliichen. 

a) Ein unbedingtes Rodungsverbot kennen zur Zeit nur das bayerische 
und das ungarische Forstgesetz, all~ anderen Gesetze behalten sich eine Priifung 
der Verhaltnisse und die Genehmigung von Fall zu Fall vor. 

Es liegt in der Natur der Sache, daB die Rodung von Schutzwaldungen im 
Prinzip als ausgeschlossen gel ten muB. Andererseits bedeutet es aber auch 
keine Durchbrechung des Prinzipes, wenn der Gesetzgeber die Moglichkeit 
offen liiBt, daB in begriindeten Fallen eine Ausnahme gemacht werde. MaB
gebend ist hierfiir in erster Linie der Umstand, welche Wohlfahrtswirkungen 
sich del' Gesetzgeber vom erklarten Schutzwald erhofft. DaB von del' Rodung 
einiger Hektare Waldes das Klima einer Gegend verschlechtert wird, wird 
selbst derjenige nicht behaupten wollen, der den EinfluB des Waldes auf das 
ortliche Klima als bewiesen erachtet. Ahnlich steht es mit dem Windschutz; 
soll zur Erhaltung desRelben die Rodung verboten werden, dann muG man 

15* 
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folgerichtig auch jede Verjiingungslichthauung und jeden Kahlhieb untersagen, 
weil hier die Wirkung auf lange Zeit hinaus ahnlich ist wie bei der Rodung. 
Auch die wasserwirtschaftliche Wirkung eines groBeren Waldes wird nur durch 
Rodungen ausgedehnterer Flachen fiihlbar herabgedriickt werden. Das Ver
langen nach Waldrodungen in weiterem Umfange gehort iiberhaupt gegenwartig 
und wahrscheinlich noch mehr in der Zukunft zu den selteneren Erscheinungen 
(s. Privatwaldwirtschaft). Andererseits ist auch zu erwagen, daB ein gut gepflegtes 
Agrikulturland oder eine Wiese ebenfalls eine bodenbindende und wasserzuriick
haltende Wirkung ausiibt und der Dbergang yom Wald zum Feld auch in dieser 
Beziehung nicht unter allen Umstanden gegen das Landeskulturinteresse ver
stoBt. Es ist daher wohl angangig, daB die Rodungsbewilligung fiir die FaIle 
vorgesehen wird, in welchen durch die Ausstockung eines Waldes hochwertiges 
landwirtschaftliches Kulturland ohne direkte Gefahr fiir die nahere und weitere 
Umgebung gewonnen werden kann. 

b) Der Zwang zur Wiederbestockung abgeholzter Schutzwaldflachen 
liegt schon im Schutzwaldbegriff (s. Privatwaldwirtschaft). 

2. Einschrankung der freien Bewirtschaftung und Nutzung. 
Hinsichtlich des Grades der Einwirkung auf die Bewirtschaftung der Schutz

walder gehen die gesetzge berischen MaBnahmen auseinander. 
Einzelne Gesetze geben hieriiber bestimmte Direktiven, mit deren 

Durchfiihrung das MaB der forstpolizeilichen Bevormundung auch erschopft 
ist. In Bayern und Wiirttemberg ist der kahle Abtrieb nur bedingt erlaubt, 
bzw. von besonderer Genehmigung abhangig, in Gotha, soweit die ortllchen 
Verhaltnisse ihn als zulassig erscheinen lassen, in der Schweiz "in der Regel" 
untersagt. In Osterreich sollen Walder auf Flugsandflachen und in schroffer 
sehr hoher Lage lediglich in schmalen Streifen oder mittelst allmahlicher Durch
hauung abgeholzt,werden, die Hochwalder des oberen Randes der Bestands
vegetation diirfen nur im Plenterbetrieb bewirtschaftet werden. Unbedingt 
verboten ist der Kahlhieb in Ungarn, ferner in RuBland mit Riicksicht auf die 
geforderte natiirliche Verjiingung. In Bayern, Wiirttemberg, Baden und Gotha 
kann mit der Genehmigung des Kahlhiebes das Verbot des Stock- und Wurzel
rodens verbunden werden. 

Ferner ist verboten oder nur bedingt zugelassen: 
Die iibermaBige Streunutzung in Schlesien (1899), Wiirttemberg, Baden, 

Schweiz, RuBland; jede Streunutzung in Ungarn; die Weidenutzung in Schlesien, 
Schweiz, RuBland, Ungarn; das Stock- und Wurzelroden in Schlesien, RuB
land, Ungarn; die Neuanlage offener Graben in Schlesien. 

N ach anderen Gesetzen wird die wirtschaftliche Behandlung von den dazu 
bestimmten amtlichen Organen von Fall zu Fall nach Ermessen fest
gesetzt, so in PreuBen, Osterreich (Bannwaldungen), RuBland, Italien. In 
diesen Staaten konnen mithin die in anderen Gesetzen aufgefiihrten speziellen 
Verbote ebenfalls verhangt werden. 

Den kahlen A btrie b rundweg gesetzlich zu verbieten (Bayern bis 1896) 
ist nicht notig und unter Umstanden unwirtschaftlich, weil in vielen Gebirgslagen 
wegen der Konzentrierung des Holztransportes und der Aufforstung und auch 
wegen der Weide eineandere Abnutzungsart als die in kahlen Streifen meistens 
nicht moglich ist. Auch in allen anderen Waldungen konnen die Plenterwirt
schaft oder die nur durch natiirliche Verjiingung herzustellenden plenterartigen 
Bestandsformen fiir den Privatwaldbesitzer mit Verlust verkniipft sein.· Der 
Zweck der Schutzwirkung wird auch bei Ausfiihrung von schmalen Kahlhieben, 
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die moglichst bald wieder aufgeforstet und nicht eher fortgesetzt werden, bis 
der jiingste Schlag wieder vollbestockt ist, vollstandig erreicht. Sehr ausgedehnte 
und planlos gefiihrte Kablhiebe sind namentlich in Verbindung mit Stock
und Wurzelrodung dem Schutzwaldzweck zuwider. 

Zwischennutzungshiebe (Durchforstungen) zu verbieten, ware eine durch 
nichts' zu begriindende Einschrankung des Wirtschaftsrechtes des Waldbesitzers. 
Solche, die zur Verwiistung des Bestandes fiihren, werden schon durch das 
allgemeine Devastationsverbot getroffen, bzw. konnen und miissen von Fall 
zu Fall eingestellt werden. 

Die AufsteHung eines staatlich zu genehmigenden Betrie bsplanes, die 
bisher nur in RuBland und Ungarn verlangt wurde, vereinfacht zwar die forst
polizeiliche KontroHe, ist aber kein unbedingtes Erfordernis, weil Besitzer aus
gedehnter Waldungen, fiir welche die Anfertigung eines formlichen Betriebs
plans aHein einen Sinn hat, nur selten sich iiber die gesetzlichen Vorschriften 
hinwegsetzen. AuBerdem bedingt ein Betriebsplan immer einen gewissen Grad 
der Gebundenheit der Wirtschaftsfiihrung, die mehr fordert als dem Zwecke 
del' Schutzwaldgesetzgebung entspricht (Umtriebszeit, Abtriebsalter, Holz
und Betriebsart, Abnutzungssatz). In Gotha ist eine mindestens 120jahrige 
Umtriebszeit gefordert. 

Von den Nebennutzungen, die mit der Schut~wirkung des Waldes in 
Verbindung stehen, kommen in der geltenden Gesetzgebung nur die Streu
und Weidenutzung in Betracht. 

Die Streu verlangsamt den AbfluBdes Niederschlagswassers an steilen 
Hangen - und nur diese kommen hier in Betracht - und halt ein betrachtliches 
MaB derselben - kein DbermaB - in sich zuriick. Dadurch werden vor aHem 
die dem Tiefland gefahrlichen Bodenabschwemmungen verhindert. Diese Tat
sache ist Grund genug, daB die Gesetzgebung die Streuschonung in das Bereich 
der Schutzmittel aufnimmt. Sie darf aber auch nicht iiber das Ziel hinaus
schieBen. Wiinschenswert ware ja die Moglichkeit eines ganzlichen Verbotes, 
auch schon wegen der Einfachheit der Dberwachung. Allein dieser radikale 
Standpunkt ist bei keinem Parlament durchzusetzen. Die obengenannten 
Staaten verbieten daher, mit Ausnahme Ungarns, nur die iibermaJ3ige Streu
nutzung oder sehen die Moglichkeit der Einschrankung im Bedarfsfalle vor. 
In den meisten Fallen wird diese Bestimmung auch ausreichen, obwohl nicht 
ausgeschlossen ist, daB durch diese Abschwachung des Verbotes schon wegen 
der Schwierigkeit, den Begriff "iibermaJ3ig" im Einzelfalle festzustellen, die 
gesetzliche Bestimmung bisweilen gar nicht zur Anwendung gebracht wird. 

Die Weide in alteren Bestanden beeintrachtigt deren Schutzwirkung kaum 
in merklichem Grade, vorausgesetzt natiirlich, daB sie innerhalb der Grenzen 
des noch wirtschaftlich Zulassigen ausgeiibt wird. Dagegen ist sie unbedingt 
zu verbieten an Steilhangen, die in Kultur und Verjiingung liegen (Lostreten 
des Boden). Dieser Forderung wird iibrigens schon durch die meisten Forst
polizeigesetze Geniige geleistet. 

3. Befijrsterung. 
Die Beforsterung besteht darin, daB der Staat in jenen Fallen, in welchen 

der Schutzwaldbesitzer aus Widerspenstigkeit oder Ungeschicklichkeit trotz 
wiederholten Einschreitens der Behorden seine Pflichten verletzt, die Bewirt
schaftung des Schutzwaldes auf eine bestimmte Zeit iibernimmt. Sie laBt sich 
in diesem Falle recht wohl rechtfertigen; denn sie meidet die mit dem auBersten 
Zwangsmittel, der Expropriation, verbundenen Nachteile und sichert den 
Zweck des Schutzwa-Ides. Sie ist nur vorgesehen in Baden und Wiirttemberg 
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als Strafe, und zwar in beiden Staaten fUr alle Privatwaldungen, auBerdem 
in dem franzosischen Gesetz von 1882 insofern, als der Staat Gebirgsgriinde 
und Weiden zum Zwecke der Schonung auf 10 Jahre in Bann legen und wahrend 
dieser Zeit nebensachliche, die Natur des Grundstiicks nicht verandernde 
Arbeiten ausfiihren lassen kann. 

IV. Entschadigungsfrage. 

1. Die Voranssetznngen fur Gewahrnng einer Entschadignng. 
Durch die Kennzeichnung eines Waldes als Schutzwald verliert der Besitzer 

in hoherem oder geringerem MaBe das freie Verfiigungsrecht iiber sein Grund
eigentum und seine Waldwirtschaft. Es entsteht daher die Frage, ob er fiir 
die dadurch bedingte Entwertung des Waldes im offentlichen Verkehr im all
gemeinen und fUr unmittelbaren Verlust sowie fUr entgehenden Gewinn bei 
der Benutzung des Waldes im besonderen entschadigt werdensoll. 

Die Herabminderung des Verkehrswertes wird herbeigefiihrt nicht nuraus 
AniaB des mit der Beschrankung oder Vorzeichnung der Betriebsfiihrung nach 
bestimmter Richtung unter Umstanden verbundenen materiellen Verlustes, 
sondern vor allem durch die Tatsache der Gebundenheit der Wirtschaft selbst 
und der Beeinflussung des freien Willens des Besitzers. Schon der Umstand, 
daB alle Handlungen des Besitzers einer polizeilichen Kontrolle unterliegen 
und erst nach Erledigung umstandlicher Formalitaten iiberhaupt ausgefiihrt 
werden konnen, driickt den Wert eines Schutzwaldes in der Offentlichen Wert
schatzung unter seinen wirklichen Ertragswert herab. Fiir diese Art capitis 
deminutio in bezug auf die Verfiigungsmoglichkeit iiber das Waldeigentum 
kann indessen der Besitzer ebensowenig Entschadigungsanspruch erheben, 
wie z. B. der Hausbesitzer, der sich den baupolizeilichen Beschrankungen fUgen 
muB. Eine schrankenlose Ausbeutung des Eigentumsrechtes kennt iiberhaupt 
die deutsche Gesetzgebung nicht. 

Hinsichtlich der GroBe des materiellen Schadens, den der Waldbesitzer 
erleidet, ist der Grad der polizeilichen Einwirkung auf die Wirtschaftsfiihrung 
ausschlaggebend. Derselbe kann ein unmittelbarer sein, wenn der Bezug 
bestimmter Nutzungen verboten ist, z. B. die Streunutzung, die Viehweide, 
die Stockrodung. Da gerade in der bauerlichen Waldwirtschaft die Neben
nutzungen eine groBe Rolle spielen, kann je nach den ortlichen und wirtschaft
lichen Verhaltnissen dieser Ertragsausfall fUr den Besitzer recht empfindlich 
sein. Auch eine aufgezwungene Plenterwirtschaft hat in der Regel materielle 
Verluste im Gefolge, da der Plenterwald zweifellos weniger und durchschnittlich 
qualitativ minderwertigeres Holz liefert als der gleichaltrige Hochwald. Dazu 
kommt, daB gerade in den ausgesprochenen Schutzwaldgebieten, in den Bergen, 
die Bringung des anzerstreuten Punkten anfallenden Holzmateri Is mangels 
von Wegen viel Schaden und Kosten verursacht und der Verkauf desselben 
erschwert ist. Auch die Verjiingung des Plenterwaldes vollzieht sich nur lang
sam und schwerfallig. Die Moglichkeit, daB der Waldbesitzer in den genannten 
Fallen kleinere oder graBere Vermogensnachteile erIeidet, ist daher gegeben. 
In Wirklichkeit verIiert aber hier die Entschadigungsfrage deswegen an Bedeu
tung, weil die meisten der fUr diese Einschrankungen in Betracht kommenden 
Schutzwalder auf absolutem Waldboden stocken, bei welchem die Differenz 
zwischen dem moglichen und tatsachlich erreichten Ertrage nicht besonders 
ins Gewicht fallt. 

1st der Kahlhieb nur un.ter Kautelen zugelassen, dann kann der Waldbesitzer 
dadurch Schaden erleiden. daB ihm der Abtrieb einer graBeren Flache auf 



Entschadigungsfrage. 231 

einmal verboten wird (zum Zweck der Schuldentilgung usw.). Ausgeschlossen 
ist dagegen die Schadloshaltung des Waldbesitzes gegeniiber den Forderungen 
des Gesetzgebers, daB abgeholzte Schutzwaldungen wieder aufgeforstet werden 
miissen und bestehende nicht verwiistet werden diirfen. Denn beide Vorschriften 
sind nur fiir den schlechten Wirtschafter driickend. 

Einen mittelbaren Verlust in Form entgehenden Gewinnes kann der Schutz
waldbesitzer durch das Rodungsverbot dann erleiden, wenn sein Wald auf einem 
Boden stockt, der durch andere Benutzung (Acker, Wiese, Weide) ihm eine 
hohere Rente sichern wiirde. In diesem FaIle kann die Entschadigungsfrage 
nUl; dadurch gelOst werden, daB man die Rodung erlaubt (vgl. S. 227) 1). Anders 
liegt dagegen die Frage, wenn dem Besitzer zur Erhohung der Schutzwirkung 
die Vornahme besonderer Arbeiten (Verbaue, Zaune, Graben) oder die Neu
aufforstung von Grundstiicken (Flugsandflachen) zugemutet wird. Beide MaB
nahmen gehen meist Hand in Hand. Durch die Ausfiihrung solcher besonderer 
Arbeiten erwachst dem Grundbesitzer selbst nur in den seltensten Fallen ein 
direkter Nutzen; die Kosten iibersteigen denselben in der Regel sehr bedeutend. 
Auch durch Neuaufforstungen, die erst in ferner Zukunft einen Ertrag ver
sprechen, wird die Vermogenslage des jetzigen Besitzers zunachst nicht ver
bessert. Beim Verkauf solcher Flachen in den der Aufforstung nachstfolgenden 
Jahren erzielt er nicht viel mehr als die aufgewendeten Kulturkosten. trberdies 
handelt es sich meistens urn schwierige Kulturobjekte. Es erscheint daher billig, 
daB dem Grund- und Waldbesitzer fiir Schutzanlagen, die ihm seIber keinen 
Vorteil bieten, eine volle Entschadigung, zu Aufforstungen und Arbeiten, die 
dem Grundstiicke in der naheren oder ferneren Zukunft einen hoheren Wert 
verleihen, eine entsprechende finanzielle Beihilfe gewahrt wird, selbstverstand
lich in heiden Fallen nur dann, wenn der Grund- oder Waldbesitzer den gefahr
bringenden Zustand der in Betracht kommenden Flachen nicht durch eigene 
MiBwirtschaft herbeigefiihrt hat. 

2. Die Aufbringung der Entschiidigungskosten. 
Wer solI die Kosten der Entschadigung tragen 1 Theoretisch gedacht der

jenige, welcher den Nutzen von der Bannlegung der Grundstiicke und von den 
getroffenen MaBnahmen hat 2). Die Durchfiihrung dieses Gedankens stOBt 
indessen in der Praxis auf mancherlei Hindernisse. Einmal ist es oft geradezu 
unmoglich, die Wirkung des Schutzwaldes raumlich und zeitlich fest zu 
umgrenzen. Wenn z. B. Aufforstungen und Schutzanlagen in dem Einzugs
gebiet eines Flusses zur Verlangsamung des Wasserabflusses und Befest~gung 
des Bodens vorgenommen werden mit der Wirkung, daB dadurch die Uber
sdhwemmungen der FluBniederungen seltener oder weniger gefahrlich werden, 
so miiBten eigentlich alle Besitzer der im bisherigen erweiterten Vberschwem
mungsgebiet gelegenen Grundstiicke zur Kostendeckung herangezogen werden, 
und zwar nach dem Grade des jedem Einzelnen zugehenden Nutzens 3). Eine 
solche Verteilung der Kostenbeitrage ist aber praktisch undurchfiihrbar. Ebenso 
liegt die Frage beziiglich des Einflusses des Waldes auf den Bestand der Q~ellen. 

1) Gelegentlich der Beratung eines Antrages im Braunschweigischen Landtage 
in bezug auf Rodungsgenehmigung in den 70er Jahren war davon die Rede, daB ein Wald 
auf Agrikulturboden aus klimatischen Riicksichten als Schutzwald erhalten werden soIl, 
dessen Boden zum Anbau von Zuckerriiben oder Weizen geeignet iat. Bericht iiber die 
8. Versammlung deutscher Forstmauner in Wiesbaden 1879, 50. 

S) Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit des gesetzwidrig handelnden Waldbesitzers 
ist eine Sache fiir sich. 

3) Vgl; Intze, Jahrb. d. preuS. Forst· u. Jagdgesetzgebung. 1899, 199. 
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Dann ist es iiberhaupt sehr schwierig nachzuweisen, daB ein Schutzwald eine 
bestimmte Gefahr auch wirklich abwendet und selbst wenn dieser Nacl,lweis 
im allgemeinen auch als erbracht gelten kann, das MaB dieser Nutzwirkung 
ziffernma6ig zu veranschlagen. Die zahlungspflichtigen Eigentiimer der gefli.hr
deten Grundstiicke werden die Schutzwirkung moglichst niedrig veranschlagen 
oder gauz in Abrede stellen. Oft ist es auch gar nicht leicht, eine strenge Abgren
zung zwischen den gefiihrdeten und schutzgewahrenden Grundstiicken vorzu
nehmen. Nun kOnnten bestimmte Anhaltspunkte fiir die Kostenverteilung 
dadurch gewonnen werden, daB man die Iniatitive zur Bannlegung eines gefahr
drohenden Wald- oder Grundstiicks dem Bedrohten zuschiebt, indem dieser 
sich dann schon durch die Antragstellung selbst als einen aus der Schutzwald
wirkung Nutzen Ziehenden bekennt. Wer also den Antrag auf die Schutzlegung 
eines Waldes stellt, hat auch fiir die Entschadigung aufzukommen. Dieses 
an sich gerechte Verfahren fiihrt aber nach den Erfahrungen, die man mit dem 
preu6ischen Waldschutzgesetz von 1875 gemacht hat, zu keinem praktischen 
Ziele, weil die gefahrdeten Interessenten lieber die Gefahr als die Kosten der 
Entschadigung tragen. In vielen Fallen ist eben auch die Gefahr keine unmittel
bare und plotzliehe; sie auBert. sieh vielmehr in einer Gesamtsumme von zeit
lieh auseinander liegenden Einzelwirkungen, die der gefli.hrdete Grundbesitzer 
gewohnheitsmaBig gefaBt iiber sich ergehen laBt. Ausgaben, deren Niitzlich
keit nieht sofort in die Erseheinung tritt, seheuen die meisten Grundbesitzer. 
Auch yom politischen Gesiehtspunkt aus ist die grundsatzliehe Vberbiirdung 
der vollen Entsehadigung auf die gefahrdeten Grundeigentiimer bedenklich, 
weil dadureh die Schutzwaldfrage noch unpopularer wird als sie an und fiir sich 
schon ist. Zu den natiirlieh gegebenen Gegnern der Sehutzwaldgesetze, den 
Sehutzwaldbesitzern seIber, gesellen sieh mit anderen Motiven aueh noeh die 
gefli.hrdeten Grundbesitzer. Beide Kategorien betraehtendann das Schutzwald
gesetz als ein nur fiir sie geltendes Ausnahmegesetz. 

Es ist eine alte Erfahrung, daB gemeinniitzige Unternehmungen auf land
und forstwirtsehaftlichem Gebiete nur dann zustande kommen und wirkungs
voll sieh entfalten, wenn dem Einzelnen keine zu groBen Opfer zugemutet werden. 
Die Opferwilligkeit nimmt zudem in dem gleichen Verhaltnisse ab, als der Nutzen 
der Unternehmung nur allmahlieh oder nur indirekt bemerkbar ist. Mit dieser 
Tatsaehe muB man auch hier rechnen. Wenn der Gesetzgeber Sehutzanlagen 
oder Neuaufforstungen fiir erforderlich halt, dann kann das gesteckte Ziel 
nur erreicht werden, wenn unter dem dehnbaren Titeldes "offentliehen Interesses' 
ein erheblieher Teil der dadurch dem Grundbesitzer erwachsenden Kosten 
auf die breiteren Sehultern des Staates oder groBerer Kommunalverbande 
(Provinz, Kreis, Distrikt usw.) iibernommen wird. Wie weit diese offentliehe 
Hilfe ausgedehnt werden soIl, hangt von den ortlichen, politischen und wirt
schaftliehen Verhaltnissen und den yom Gesetze gestellten Forderungen hin
siehtlieh des MaBes der auszufiihrenden Arbeiten abo Jedenfalls ist es nieht 
zweekmaBig, wemt der Staat oder der hohere Kommunalverband die Ent
sehadigungspflieht von vornherein in vollem Umfauge auf sich nimmt. Dadureh 
wird das Gefiihl der Verantwortliehkeit der Interessenten erstiekt und die offent
liehe Hilfe aueh in Fallen in Ansprueh genommen, in welchen die auf sieh allein 
angewiesenen Grundbesitzer gar nieht daran diiehten, die Sehutzwaldfrage 
aufzurollen.' In der Schweiz haben die hohen Unterstiitzungen der Sehutzwald
besitzer teilweise dazu gefiihrt, daB aus der Sehutzwaldeigensehaft ein gewinn
bringendes Gesehaft gemaeht wird. Erseheint es nieht tunlieh, die Nutzen 
ziehenden Interessenten ,einzeln mit angemessen hohen Beitragen heranzuziehen, 
dann sollen die einsehlagigen Gemeinden zur teilweisen Kostendeekung ver
pflichtet werden. Dieser Modus bietet auch die beste Gewahr gegen die Geltend. 



Enteignung von Schutzwaldungen, Schutzgenossenschaften usw. 233 

machlIDg und die VerwirklichlIDg iibertriebener Anforderungen seitens em
zeIner Interessenten in der Gemeinde 1). 

Die Form der offentlichen Beihilfe kann eine verschiedene sein: Geldbei
trage, Ausfiihrung bestimmter Arbeiten, Abgabe von Pflanzen, Steuerfreiheit, 
Kreditgewahrung. 

V. Enteignung von Schutzwaldungen. Schutzgenossen
schaften, Neuanlage von Schutzwaldungen. 

1. Enteignung. 
Urn die bei der praktischen Durchfiihrung der Schutzwaldgesetzgebung 

sieh ergebenden Schwierigkeiten und namentlich die Entschadigungsfrage zu 
umgehen, hat man unter gleiehzeitiger Betonung des offentlichen Interesses 
als die einfaehste Losung die Enteignung (Expropriation) der Sehutzwaldflachen 
durch den Staat oder durch Kommunalverbande oder Genossensehaften in 
Vorschlag gebracht und unter bestimmten Voraussetzungen in einigen auBer
deutsehen Landern auch gesetzlieh zugelassen. 

Hierbei sind die zwei FaIle auseinanderzuhalten: die grundsatzliche Erwer
bung bzw. Enteignung aller privaten Schutzwaldungen durch den Staat oder 
sonstige offentreehtliche Verbande und die Enteignung nur in den Fallen, 
in welchen der Waldbesitzer die gesetzlichen Vorschriften nicht erfiillen kann 
oder will. Natiirlich ist immer vorausgesetzt, daB von dem Enteignungsrecht 
erst dann Gebrauch gemacht wird, wenn die Versuche zur Erwerbung der Grund
stiicke durch freie Vereinbarung fehlgeschlagen sind. 

Es ist nun ohne weiteres zuzugeben, daB es FaIle gibt, in denen die Enteig
nung yom forstpolitischen und volkswirtschaftlichen Standpunkt aus das 
ZweckmaBigste ist. Solche FaIle licgen dann vor, wenn der Grund- und Wald
besitzer die ihm yom Gesetzgeber gemachten Auflagen infolge seiner wirtschaft
lichen Lage nicht· erfiiIlen kann (k"ostspielige Aufforstungen, Berasungen, Ver
bauungen) oder aus Trotz nicht erfiillen mag, oder wenn wegen der besonderen 
ortlichen und EigentumsverhlHtnisse das angestrebte Ziel auf anderem Wege 
nicht erreicht werden kann (starke Parzellierung, Enklaven, Aufforstung von 
Odflachen) . 

Die FaIle, in denen das Gesetz die Enteignung zuIaBt, solIten aber nur die 
Ausnahmen bilden. Es solI nicht als ein maBgebender Grund hierfiir der Urn
stand ins Feld gefiihrt werden, daB der Staat bei solchen Erwerbungen fiskalisch 
nicht gut abschneidet, unter Umstanden parzellierten, hohe Verwaltungskosten 
verursachenden Besitz erhalt, die Expropriation selbst den Widerspruch der 
Bevolkerung hervorruft und, wenn sie sich nicht auf die samtlichen Schutzwal
dungen eines groBeren politischen Gebietes erstreckt, Unfrieden zwischen den 
Betroffenen und Nichtbetroffenen zeitigt. Wir legen vielmehr hauptsachlich 
Gewicht auf die volkswirtschaftlichen Folgen der Enteignung, die darin gipfeln, 
daB die Bauerngiiter dadurch zertriimmert und die SeBhaftigkeit und die wirt
schaftliche Selbstandigkeit der bauerlichen Bevolkerung unterminiert wird. 
Gerade im Hauptgebiet des Schutzwaldes, im Gebirge, bildet der Waldbesitz 
den wertvollsten und zum Unterhalt der Familie notwendigen Bestandteil 
eines groBeren Bauerngutes. Viehzucht und Wald sind die Stiitzen der Gebirgs-

1) Bei Beratung des Schutzgesetzes fur das Odergebiet vom 16. September 1899 im 
preuBischen Abgeordnetenhause auBcrte sich ein Abgeordneter, "es gebe keinen besseren 
Schutz gegen rigorose Anforderungen und ein unuberlegtes Vorgehen seitens der Staats
behOrden, als wenn der Staat an den Kosten beteiligt wird." Jahrb. d. preuB. Forst- u. 
Jagdgesetzgebung. 1899, 245. 
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bauern. Nimmt man ihm den Wald als Einkommensquelle weg, dann wird 
er zur Halfte seiner wirtschaftlichen Existenz Grundbesitzer, zur Halite Kapi
talist. Da ihn die Viehzucht aHein nicht mehr geniigend beschii.ftigt und in dem 
Grundbesitz allein seine ganz~ Lebenshaltung nicht mehr wurzelt, geht seine 
eigene Schollenpflichtigkeit und das Interesse an seinem angestammten Beruf 
verloren. Se~e Kinder ziehen mit dem Gelde fort, der Nachfolger im Besitze 
ist nur mehr ein kleiner Bauer, der zur Erganzung seines Einkommens Arbeit 
im Staatswalde suchen muB. Da die Enteignung hauptsachlich durch den 
Staat erfolgen wird, so ist die Folge, daB durch die damit verbundene Anhaufung 
ausgedehnter Staatsforste an Stelle eines wirtschaftlich starken selbstandigen 
Bauernstandes eine auf Arbeitsverdienst im Staatswalde angewiesene und darum 
abhangige BevOlkerungsklasse tritt. Der Bauer weicht dem Waldarbeiter. 
Sozialpolitisch kommt noch in Betracht, daB von der Expropriation fast aus
schlieBlich der kleine und mittlere Waldbesitzer betroffen wird, wahrend der 
GroBgrundbesitzer in der Regel davon verschont bleibt 1). 

Auch nach vielen anderen Richtungen !mnn die Massenansa.mmlung staatlichen Besitzes 
gerade in den a.bgelegenen Gebirgsgegenden bedenkliche Folgen baben. Auf keinen Fall 
tragt dieselbe zur wirtscbaftlichen AufschlieBung der Gebirgsgegenden bei (Eisenbahn
politik, industrielle Ausniitzung der Wasserkrafte, Fremdenverkehr). 

Der Forstwirtschaftsrat des Deutschen Forstvereins faBte im Jahre 1900 (Wies
baden) folgenden BeschluB: Zur Durchfiihrung einer wirksamen Schutzwaldgesetzgebung 
erscheint es geboten, in Fallen, wo durch minder eingreifende MaBregeln der Zweck nicht 
zu erreichen ist, insbesondere bei Privatwaldungen im Zwerg- oder Kleinbetriebe, Bowie 
zur Aufforstung behufs Begriindung von Schutzwaldungen die Enteignung fiir den Staat 
oder fiir leistungsfahige Kommunalverbande vorzusehen. 

Die Gesetze verschiedener Staaten, welche die Expropriation zulassen, 
raumen dem friiheren Besitzer das Recht des Riickkaufs der Grundstiicke 
innerhalb bestimmter Frist (5-6 Jahre) gegen Erlegung des Ankaufspreises 
und der aufgewendeten Kosten samt Zinsen ein. Dies geschieht in der Absicht, 
dem Besitzer die Moglichkeit zu gewahren, sein friiheres Eigentum wieder zu 
erwerben, wenn er sich durch die Enteignung benachteiligt fiihlt. 

2. Schutzwaldgenossenschaften. 
Die Bildung von Schutzwaldgenossenschaften kann insofern niitz

lich sein, als dem einzelnen durch den geregelten zweckentsprechenden Forst
betrieb des Genossenwaldes die Sorge auf Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften 
benommen und die Staatsaufsicht, namentlich wenn es sich urn stark parzel
lierten Waldbesitz handelt, erleichtert wird. Die iibrigen Vorteile, welche dem 
einzelnen Besitzer aus der genossenschaftlichen Vereinigung erwachsen, beriihren 
nicht mehr ~en Schutzwald, sondern das genossenschaftliche Prinzip als solches 
(s. Waldgenossenschaften). Schutzwaldgenossenschaften konnen von Amts 
wegen in S.-Meiningen nach dem Gesetz von 1910, nach dem schweizerischen 
Forstpolizeigesetz von 1902 und durch MajoritatsbeschluB der Beteiligten in 
Italien ge bildet werden. 

3. N euanlage von Schutzwaldungen. 
Die Neuanlage von Schutzwaldungen auf Od- und Weideflachen oder auf bis

her landwirtschaftlich benutzten Boden kann gesetziich verfiigt werden in 
PreuBen (Waldschutzgesetz 1875), in der Schweiz (G. 1902), in Italien (G. 1888) 
und in Frankreich (ElsaB-Lothringen), Ungarn (G. 1879). 

1) Auch der preuBische Landwirtschaftsminister warnte in der Herrenhaussitzung 
vom 22. Februar 1899 vor zu weit gehender Enteignung der Gebirgslandereien durch den 
Staat. Jahrb. d. preuB. Forst- u. Jagdgesetzgebung. 1899, 216. 
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Indem beziiglich der genannten Staaten auf die spezielle Gesetzgebung 
verwiesen wird, sei hier nur hervorgehoben, daB in der Schweiz der Privat
grundbesitzer verlangen kann, daB ihm die aufzuforstende Flache seitens des 
Kantons, der Gemeinde oder einer offentlichen Korporation abgekauft, d. h. 
enteignet wird. 

4. Anlage von Abfuhrwegen. 
Der Mangel an Holzabfuhrwegen im Gebirge hat zur Folge, daB man das 

gefallte Holz an den Berghangen bis zur tiefer gelegenen Aufladestelle auf 
dem Boden hinabgleiten laBt. Dadurch entstehen Bodenverwundungen und 
Rinnen, die der erste Anfang der Wildbache sind'. Urn dem vorzubeugen bestimmt 
das schweizerische Forstgesetz von 1902, daB der Bund in Schutzwaldungen 
die Anlage von Abfuhrwegen oder sonstigen zweckentsprechenden Einrichtungen 
fiir den Holztransport durch Beitrage unterstiitzen kann (Art. 25). Dies ist in
zwischen in reichem MaBe geschehen. Dber die gute Wirkung wird in dem Buche 
"Die £orstlichen Verhaltnisse der Schweiz, Ziirich 1914", S. 196 berichtet: 
"Dbereinstimmend wurde von allen beteiligten Gebirgsforstbeamten anlaBlich 
der groBen Dberschwemmungen vom Jahre 1910 auf den giinstigen EinfluB 
hingewiesen, welchen die in d~n letzten Jahren vorher angelegten Waldwegc 
auf den Gang der Schuttbewegung und auf die Riifen ausgeiibt haben. Bekannte 
schlimme Reistziige und Rii£en hatten sich bereits begriint und waren zur Ruhe 
gekommen, so daB sie bei jener Katastrophe keinen Schaden verursachten. 
Beim Vorhandensein guter Abfuhrwege bleibt der·iibrige Wald immer geschont .. ". 

VI. Die Schutzwaldgesetzgebung in deutschen Staaten. 
Der Ausbau der Schutzwaldgesetzgebung hat sich in Deutschland erst von 

der zweiten Halfte des 19. JahrQunderts ab vollzogen als Folge der mehr oder 
minder weitgehenden Freigabe der Privatwaldwirtschaft 1). Selbst wenn in 
friiherer Zeit auf die Wohlfahrtswirkungen des Waldes Gewicht gelegt worden 
ware, wiirde kein AnlaB zu einer besonderen Schutzwaldgesetzgebung vorhanden 
gewesen sein, weil im System der Forstordnungen bereits eine starke obrigkeit
liche Bevormundung der Waldwirtschaft lag. Dieselbe hatte ausgereicht, urn 
auf allgemeinem forstpolizeilichen Wege aIle jene MaBnahmen im Interesse 
der Schutzwirkung des Waldes vorzukehren, deren VolIzug nun Aufgabe der 
besonderen Schutzwaldgesetzgebung ist; 

Je mehr Bergland ein Staat aufzuweisen hat, urn so groBer ist sein Interesse 
an einer zweckentsprechenden Gesetzgebung dieser Art. Es ist daher auch 
kein bloBer Zufall, daB die Wiege derselben in Siiddeutschland steht. Die ersten 
Schutzwaldvorschriften enthalt das bayerische Forstgesetz vom 28. Marz 1852 
als Korrelat der freiheitlicheren Ausgestaltung der Forstpolizei uber die Nicht
schutzwaldungen. In dem gleichen Jahre erschien unterm 3. Dezember das 
Forstgesetz fur Osterreich, welches ahnliche Schutzwaldbestimmungen enthiilt 
wie das bayerische. In PreuBen ist die Privat- und Gemeindewaldwirtschaft durch 
das Landeskulturedikt vom Jahre 1811 unbedingt freigegeben worden. Nach 
langwierigen Bemuhungen gelang es, das allerdings unwirksam gebliebene 
Waldschutzgesetz yom Jahre 1875 zustande zu bringen, dem im Jahre 1899 
ein Spezialgesetz fiir das schlesische Odergebiet folgte. In Wiirttemberg, wo 
neben Baden die alte strenge Forstordnungspraxis am langsten gehandhabt 
wurde, traf erst das Forstpolizeigesetz von 1879 einige schutzwaldgesetzlichc 
Bestimmungen, die in die neue Fassung des Gesetzes vom Jahre 1902 unver-

1) Uber einige friihere V orschrifkn s. S. 105. 
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andert iibergingen. In Gotha erschien 1904 ein Schutzwaldgesetz. In EIsaB
Lothringen gelten die Schutzwaldbestimmungen des franzosischen Forstgesetzes. 

Damit ist fiir Deutschland die Aufzahlung der Staaten, welche eine besondere 
Schutzwaldgesetzgebung haben, erschopft. Baden blieb seit dem Forstgesetz 
von 1833 auf dem Standpunkt der alten Forstordnungen bestehen, wonach alle 
Waldungen einer strengen forstpolizeilichen Aufsicht unterstehen, die eine 
spezielle Schutzwaldgesetzgebung iiberfliissig macht. AIle iibrigen deutschen 
Staaten haben hochstens allgemeine fOl"Stpolizeiliche Bestimmungen. 

1. Preu6eu. 

A. Das Gesetz, betreffend Schutzwaldungen und Waldgenossen
schaften vom 6. Juli 1875 (Waldschutzgesetz) ordnet sowohl die Neu
aufforstung und Ausfiihrung von Schutzanlagen auf Grundstiicken aller Art 
als die Erhaltung bereits vorhandenen Waldes an 1). 

Als Falle, in welchen SchutzmaBregeln zur Abwendung von Gefahren ver
fiigt werden konnen, zahlt das Gesetz folgende auf (§ 2): 

a) wenn durch die Beschaffenheit von Sandlandereien benachbarte Grund
stiicke, offentliche Anlagen, natiirliche oder kiinstliche Wasserlaufe der Gefahr 
der Versandung ausgesetzt sind; 

b) wenn durch das Abschwemmen des Bodens oder durch die Bildung 
von Wasserstiirzen in hohen Freilagen, auf Bergriicken, Bergkuppen und an 
Berghangen, die unterhalb gelegenen nutzbaren 'Grundstiicke, StraBen oder 
Gebaude der Gefahr einer Dberschiittung mit Erde oder Steingeroll oder der 
"Oberflutung, ingleichen oberhalb gelegene Grundstiicke, offentliche Anlagen 
oder Gebaude der Gefahr des Nachrutschens ausgesetzt sind; 

c) wenn durch die Zerstorung eines Waldbestandes an den U fern von Kanalen 
oder natiirlichen Wasserlaufen Ufergrundstucke der Gefahr des Abbruches 
oder die im Schutze der Waldungen gelegenen Gebaude oder offentlichen An
lagen der Gefahr des Eisganges ausgesetzt sind; 

d) wenn durch Zerstorung eines Waldbestandes Fliisse der Gefahr einer 
Verminderung ihres Wasserstandes ausgesetzt sind; 

e) wenn durch die Zerstorung eines Waldbestandes in den Freilagen und 
in der Seenahe benachbarte Feldfluren und Ortschaften den nachteiligen Ein
wirkungen der Winde ausgesetzt sind. 

Die Deckung und Aufforstung der Meeresdiinen kann nicht gefordert werden. 
Ausdriickliche Voraussetzung bei allen diesen Fallen ist aber, daB der abzu

wendende Schaden den aus der Einschrankung der Benutzungs
weise fur den Eigentumer des gefahrbringenden Grundstuckes 
en tstehenden N achteil betrach tlich ii berwiegt und daB die Gefahr 
eine erhebliche ist. 

Behufs Abwendung der bezeichneten Gefahren kann sowohl die Art der 
Ben utzung der gefahrbringenden Grundstiicke (Verbot der Waldrodung, 
des Kahlhiebes, . der Streu- und Weidenutzung, Aufstellung eines Betriebs
plans, Einfiihrung gemeinschaftlicher Nutzung mit planmlWiger Nutzungs
verteilung an stark parzellierten Hangen, Stellung unter technische Betriebs
aufsicht usw. - bei landwirtschaftlichen Grundstiicken Verbot jeder Boden
lockerung, Weidenutzung usw., Gebot der Berasung) als auch die Ausfiihrung 
von Waldkulturen (Neuaufforstungen) oder sonstigen Schutzanlagen 
(Graben, Damme, Verbauungen, Sickerkanale, Flechtwerk, Sammelbecken, 

1) Das Landesverwaltung~gesetz v. 30. Juli 188~ brachte einige Abanderungen des 
Verfahrens. Dieselben sind iill folgenden beriicksichtigt. 
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Wegebefestigung, Ansaat mit Strandhafer, Ginster, Gras usw.) auf Antrag 
angeordnet werden. 

Der An t rag, welcher einen bestimm ten V orschlag ii her die zu ergreifenden 
SchutzmaBregeln enthalten muB, kann gestellt werden: 

a) von jedem gefahrdeten Interessenten, 
b) von Gemeinde-, Amts-, Kreis- und sonstigen Kommunalverbanden (Pro

vinziallandtag) in allen innerhalb ihrer Bezirke vorkommenden Fallen, 
c) von der LandespolizeibehOrde (d. i. der Regierungsprasident). 
Der Antrag ist bei dem zustandigen W aldsch u tzgerich t schriftlich ein

zureichen. Ais solches fungiert der KreisausschuB, in Hohenzollern der Amts
ausschuB. Es besteht aus .dem Landrat und sechs im Kreise wohnenden, von 
der Kreisversammlung auf sechs Jahre zu 'wahlenden Mitgliedern. Dieselben 
erhalten eine ihren Auslagen entsprechtmde Entschadigung aus Kreismitteln. 
Ein Forstsachverstandiger (Forstverwaltungsbeamter) gehOrt dem Waldschutz
gerichte nicht an. 

Den Eigentiimern und Nutzungsberechtigten der. gefahrbringenden Grund
stiicke ist fiir den Schaden, welchen sie durch die angeordneten Beschrankungen 
erleiden, volle En tschadigung zu gewahren, und zwarnicht bloB fiir den unmit
.telbaren Schaden, sondern auchfiir den entgangenen Gewinn (z. B. fiir den 
Entgang der Stockrodung, der Weide, Erschwerung der Holzverwertung durch 
das Verbot groBerer Kahlhiebe, fUr den aufgedrungenen Verzicht auf Einfiihrung 
der rentableren Acker- und Wiesenbenutzung an Stelle des Waldes). Dieser 
Schaden sowohl, wie die Kosten fUr Herstellung und Unterhaltung der angeord
neten Waldkulturen und sonstigen Schutzanlagen fallen dem Antragsteller 
zur Last, jedoch mit folgenden Ausnahmen: 

1. Die Eigentiimer der gefahrdeten Grundstiicke, Gebaude, Wasserlaufe 
und offentlichen Anlagen haben in den Fallen a, b und c (Beseitigung des Flug
sandes, der Gefahr des Abschwemmens und Nachrutschens des Bodens an 
Hangen usw., der Ufereinstiirze) nach Verhaltnis und bis zur WertshOhe des 
abzuwendenden Schadens beizutragen. 

Das Gesetz hat die Beitragspflicht auf diese FaIle beschrankt, weil nur fiir diese der 
Vorteil mit einiger Sicherheit technisch ermittelt werden hnn. Dagegen ware in den Fallen d 
und e, WD es sich um die Erhaltung des Wasserstandes der Fliisse oder um die Abhaltung 
des Windes handelt, die raumliche Abgrenzung des zu schiitzenden Gebietes technisch 
meist unmoglich. Bei Beratung des Gesetzes wurde auch von der Annahme ausgegangen, 
daB in den Fallen d und e wegen des Vorwiegensder offentlichen Interessen hauptsach
lich die offentrechtlichen Organe als Antragsteller auftreten werden. 

2. Die Eigentiimer der gefahrbringenden Grundstiicke (Schutzwaldungen) 
sind in allen Fallen (des § 2) nach Verhaltnis und bis zur Rohe des Mehr
wertes, welchen ihre Grundstiicke durch die Anlagen erlangen, beitragspflichtig. 
Sie konnen daher verlangen, daB ihnen die Herstellung und Unterhaltung 
der angeordneten Schutzanlagen auf eigene Kosten iiberlassen wird. 

Die den Eigentiimern der gefahrdeten oder gefahrbringenden Grundstiicke 
auferlegte Beitragspflicht auf diesen Grundstiicken gilt als offentliche gemeine 
Last. Diese wie die auferlegten Beschrankungen werden in das Grundbuch 
eingetragen. 

Verfahren. 

Das Waldschutzgericht ernennt aus seiner Mitte einen Sachverstandigen (auch Mit
glied des Schutzgerichts) zum instruierenden Kommissar. Auf Antrag desselben kann das 
Waldschutzgericht vorab durch Endurteil entscheiden, ob iiberhaupt eine Gefahrdung 
nach den oben bezeichneten Fallen vorliegt. Hiergegen ist Berufung und Revision binnen 
zwei W ochen zulassig. 

AuBerdem hat der Kommissar ein Regulativ zu entwerfen tiber folgende Punkte: 
1. Bestimmung der gefahrbringenden und gefahrdeten Grundstiicke; 
2. die Einschrankung in der Benutzung der gefahrbringenden Grundstiicke; 
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3. die Bestimmungen iiber die Herstellung, Unterhaltung und Aufsicht der erforder
lichen Waldkulturen und sonstiger Schutzanlagen; 

4. die Bestimmung dariiber, welche Entschadigungen, von wem, nach welchem Ver
haltnis, bis zu welchem Betrage und zu welchem Zeitpunkte diesel ben, Bowie die Kosten 
der Schutzanlagen aufzubringen sind. 

Das Regulativ ist allen Interessenten zur Kenntnisnahme vorzulegen, die ihre Ein
wendung dagegen erheben konnen. 

Das Waldschutzgericht kann ohne weiteres das Regulativ durch Bescheid fiir vollstreck
bar erklaren, wenn Einwendungen nicht vorliegen. Die Beteiligten konnen innerhalb von 
zwei Wochen nach der Zustellung des Bescheides dagegen Einspruch erheben und die 
Anberaumung der miindlichen Verhandlung beantragen. Dieselbe mull auch stattfinden, 
wenn Einwendungen gegen das Regulativ schon vorher gemacht werden. 

Zur miindlichen Verhandlung vor dem Waldschutzgericht sind vorzuladen die gefahr
deten Interessenten, die Eigentiimer, die Nutzungsberechtigten, Pachter und der Antrag
steller; durch besondere Vorladung aullerdem aIle, die sonst ein Interesse an der Sache 
zu haben vermeinen, durch offentliche Bekanntmachung in den Amtsblattern. 

Gegen das Endurteil des Waldschutzgerichts steht den Parteien und aus Griinden 
des offentlichen Interesses dem Vorsitzenden des Waldschutzgerichts die Berufung an 
den Bezirksausschull innerhalb zwei Wochen zu, und gegen dessen Entscheidung binnen 
gleicher Frist die Revision an das Oberverwaltungsgericht. 

Der Antragsteller ist befugt, wenn eine Vereinbarung .iiber die Entschadigung und die 
Kosten der Schutzanlagen nicht zustande gekommen ist und nicht das offentliche Interesse 
entgegensteht, seinen Antrag bis zur rechtskraftigen Feststellung des Regulativs durch 
das Waldschutzgericht zuriickzunehmen. Er hat aber fiir die Kosten des Verfahrens 
allein aufzukommen, ebenso wenn der Antrag zuriickgewiesen wird. Wird demselben 
stattgegeben, dann werden die Kosten nach dem Mallstabe der zu leistenden Entschiidigung 
bzw_ der Bestreitung der Auslagen fiir die Schutzanlagen auf die Interessenten verteilt 
(§ 6, 19). 

Ein rechtsverbindlich festgestelltes Regulativ kann spater auf Antrag eines Beteiligten 
in demselben Verfahren wieder abgeandert werden. 

Regulativwidrige Holzfallungen werden mit dem doppelten Wertbetrage des gefii.llten 
Holzes, sonstige lJbertretungen der vorgeschriebenen Ben:utzungsart bis zu 100 M. bestraft. 

Das Schutzwaldgesetz hatte keinen praktischen Erfolg. Bis zum Jahre 1880 
wurden nur 503 ha Schutzwaldungen danach begriindet und seitdem iiberhaupt 
keine mehr. Die Wirkung des Gesetzes wurde schon durch die Bestimmung 
wesentlich abgeschwacht, daB der abzuwendende Schaden den aus der Einschran
kung der Benutzung des gefahrbringenden Grundstiickes entstehenden Nach
teil betrachtlich iiberwiegen und daB die Gefahr eine erhe bliche sein miisse, 
ferner durch die zu angstliche und enge Spezialisierung der Gefahren. AuBerdem 
scheiterte es an der Kostenfrage und an der Schwerfalligkeit des Verfahrens. 
Privatpersonen und Korporationen scheuen die mit dem Antrage auf Schutz
maBregeln verbundenen Kosten, weshalb die Provokation bisher fast aus
schlieBlich der Landespolizeibehorde iiberlassen wurde und die Kosten groBten
teils der Staatskasse zur Last fielen. Auch die Unsicherheit der im Gesetz 
geforderten Wertsberechnungen wirkt hemmend. 

Zur Bindung gemeingefahrlicher. SandscheHen bietet das Gesetz nicht die 
gewiinschte Handhabe .. Einen gro13en Teil derselben hat der Staat in seinen 
Besitz gebracht und aufgeforstet. Auch die iibrigen Aufforstungen wurden zum 
gro13ten Teil seitens der Staatsforstverwaltung aHein ausgefiihrt 1). 

B. Gesetz, betr. Schutzma13regeln im Quellgebiete der links
seitigen Zufliisse der Oder in der Provinz Schlesien vom 16. Sep
tember 1899. Das Gesetz wurde veranla13t durch die im Oderstromgebiete 
am 30. oder 31. Juli 1897 eingetretenen Hochwassetschaden eund erstreckt 
sich auf das Riesenge birge und die umliegenden Gebirgsziige und Hiigel
lander, und zwar auf die land- und forstwirtschaftlichen Nutzung von Grund
stiicken. 

1) Donner 82ff. 
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V er boten ist: 
1. Die "forstwidrige Nutzung" von Holzungen. 
Der Begriff "forstwidrige Nutzung" wurde nur mit Riicksicht auf die wasser

wirtschaftliche Bedeutung des Waldes festgestellt. Sie liegt im Sinne des Gesetzes 
vor, "wenn durch unwirtschaftliche forstliche MaBnahmen oder durch Unter
lassung wirtschaftlich gebotener Handlungen die Zuriickhaltung des Nieder
schlagwassers vereitelt oder erheblich erschwert oder die Gefahr der Entstehung 
von Wasserrissen, Bodenabschwemmungen, Hangrutschungen, Gertill- und 
Geschiebebildungen herbeigefiihrt wird" (§ 2). 

In der Begriindung des Gesetzes werden folgende Beispiele einer forstwidrigen Nutzung 
genannt: 

a) derartige Durchlichtung des Waldbest&ndes (abgesehen von der Samensehlagstel
lung bei natiirlieher Verjiingung), da,B die wohltatige Einwirkung des Waldes auf Verzoge
rung der Schneeschmelze und auf die Zuriiekhaltung des Tagewassers aufgehoben wird; 

b) Verzogerung der Wiederaufforstung iiber 5 Jahre; 
e) Stock- und Wurzelroden an steilen Berghangen; 
d) iibermaBige Streu- und Plaggennutzung, dann Weidenutzung in jungen Waldanlagen 

oder an steilen Hangen. 
2. Rodung ohne Genehmigung (§ 3); die Wiederaufforstung yon 

ohne Genehmigung gerodeten Flachen kann angeordnet werden (§ 4). 
3. Die N euanlage offener Graben an Gebirgshangen in der Haupt

gefallrichtung (§ 5). 
Motive: Wirken erodierend und tragen zur Versehotterung der FluBIaufe und der 

unterhalb gelegenen Kulturlandereien bei. 
V er boten werden kann ganz oder teilweise: die Entwasserung von Moor

flachen sowie die Beackerung und die Beweidung von Grundstiicken auf Hoch
lagen oder an Gebirgshangen (§ 7). In beiden Fallen wird den Grundbesitzern 
Entschadigung geleistet. 

Geboten ist oder kann werden (positive Vorschriften): 
1. "Die kiinftige Bewirtschaftung" kann bei forstwidriger Nutzung 

vorgeschrieben werden (§ 2). 
Motive: Holz- und Betriebsart und Umtriebszeit verbleibt der freien EntschlieBung 

des Waldeigentiimers. 

2. Die Anlage von "Stichgraben" und eventuell von "Gruben (Schlamm
fangen)" zur Ableitung des auf zu Tal fiihrenden Wegen abflieBenden Wassers 
seitens der Besitzer der angrenzenden Grundstiieke, soweit es ohne wirtsehaft
Hehe Naehteile geschehen kann; ebenso zur seitlichen Ableitung des in Einfal
tungen der Gebirgshange abflieBenden Wassers (§ 6). 

Stiehgraben sind solehe, die jeder Besitzer in 1/4 oder 1/~ Stunde mit dem Spaten aus-
fiihren kann (Erklarung des Regierungsvertreters). . 

3. Die Verlegung oder Beseitigung vorhandener Graben gegen Ent
schadigung der Kosten und entstehenden Nachteile. 

Entschadigung wird nur geleistet 

fiir Nachteile und Kosten, welche den Grundbesitzern oder Nutzungsberech
tigten entstehen durch die Untersagung oder Einschrankunga) der Entwas
serung von Moorflachen, b) der Beackerung oder der Beweidung von Grund
stiicken auf Hochlagen oder an Gebirgshangen; c) durch die Anordnung der 
Verlegung oder Beseitigung vorhandener Graben. Die Entschadigung hat zu 
leisten zu 1/3 die Gemeinde (Gutsbezirk), zu 1/3 die Provinz und zu 1/3 der Staat. 
1st die Gemeinde (Gutsbezirk) leistungsunfahig, dann treten an ihre Stelle 
der Staat und die Provinz zu gleichen Teilen. -aber das MaB der Leistungsfahig
keit mtscht'idet endgiiltig der BezirksausschuB. Mangels giitlicher Vereinbarung 
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wird die Entschadigung durch den Regierungsprasidenten vorbehaltlich des 
Rechtsweges festgesetzt. 

Die zu den Quellgebieten zu rechnenden Gemarkungen und die dariIiliegenden 
Holzungen werden von einer Ko mmission ermittelt, bestehend aus einem 
Vertreter des Regierungsprasidenten, einem Forstsachverstandigen, einem Land
wirte, dem Meliorationsbaubeamten, einem Vertreter der Provinz und der 
beteiligten Gemeinde (Gutsbezirk). 

Die letzte Entscheidung liegt beim Oberprasidenten. 
Neben diesem Gesetze bleiben in Kraft: Waldschutzgesetz v. 6. Juli 1875, Gemeinde

waldgesetz v. 14. August 1876, Gesetz iiber gemeinschaftliche Holzungen v. 14. Mii.rz 1881. 

C. Mit der Befestigung der Meeresdiinen hat sich die preuBische Waldschutz
gesetzgebung bis jetzt noch nicht befaBt. Wegen der hohen Kosten des Anbaues, des geringen 
Ertrages der Holzbesllinde und der Mittellosigkeit der landlichen Kiistenbewohner ist der 
Staat auf seine eigenen Krafte angewiesen. 

Das Diinengebiet der Ostsee umfaBt 29900 ha (21800 Ost- und WestpreuBen, 8100 Pom
mem), jenes der Nordsee 10 400 ha. Obwohl jahrlich nicht unbedeutende Mittel vom 
Staate auf den Diinenbau verwendet werden, schreiten die Aufforstungen mit Kiefern 
und Bergkiefern und die Pflanzungen mit Sandgrasern wegen der sich entgegenstellenden 
techniscben Schwierigkeiten nur langsam fort 1). 

2. Bayern. 
Es wurde bereits oben (S. 105) erwahnt, daB die FO. v. 1616 schon die Uferschutz

waldungen kannte. Der nachste Anlauf zur Schutzwaldgesetzgebung wurde im Jahre 1827 
untemommen. Zu dem Landeskulturgesetzentwurf von 1827 beantragte namlich der 
KammerausschuB, daB die forstpolizeiliche Oberaufsicht nicht bloB gegen die Waldver
wiistutlg, sondem auch gegen die aus einem Zusammenhang fiir andere Waldungen oder 
gegen die wegen Bergfallen und Uferbeschadigungen erweislichen Gefahren gerichtet 
sein solI 2). 

Die Forstgesetzentwiirfe von 1842 und 1846 stellten sich dann bereits auf den Stand
punkt des G. v. 1852. Nach beiden Entwiirfen sollte der kahle Abtrieb ganz verboten 
sein: auf hohen Bergkuppen, an steilen Bergwanden, im Steingerolle des Hochgebirges, 
in hochgelegenen Alpenwaldungen und da, wo Bergstiirze und Lawinen zu besorgen sind, -
nur mit spezieller Bewilligung der Forstpolizei- und Wasserbaubehorde gestattet sein: 
an den Ufem der Fliisse und an Dammen. Die Rodung solite nach dem Entwurf von 1842 
nur zulassig sein, wenn das Holzbediirfnis die Verminderung des Waldbestandes gestattet, 
die Flache landwirtschaftlich besser benutzbar ist und dem Waldbesitze des Nachbars 
kein Nachteil zugeht. Wenn die Waldflachen Fliisse begrenzen, sind auch die Wasserbau
behorden zu horen. Der 1846er Entwurf setzte dem noch hinzu: wenn der Wald nicht zum 
Schutze gegen Naturereignisse notwendig ist. 

Beide Entwiirfe hatten also im allgemeinen die Gebirgs-, Windschutz- und Uferschutz
waldungen im Auge. Das Wort Schutzwald ist beiden Entwiirfen noch fremd. 

In den Motiven zu beiden Entwiirfen wird auf das Buch von Moreau des Jonnes 
Bezug genommen und die wasserwirtschaftliche Bedeutung des Waldes mehr betont, als 
es in den Entwiirfen selbst zum Ausdruck kommt. Es wird auf die wohltatige Einwirkung 
des Waldes auf das Klima, die Fruchtbarkeit des Landes, die Vermehrung der Regenmenge, 
Ernii.hrung der Quellen und flieBenden Gewii.sser, Ausgleich des Witterungswecbsela, Schutz 
gegen Stiirme und austrocknende Winde, Bindung von Sandschollen hingewiesen. Das 
Verschwinden des Weinstockes und mancher Obstarten wird auf die Entwaldung zuriick
gefiihrt 3). 

Das FG. v. 1852 gebrauchte zum erstenmal das Wort Schutzwald. Die 
Bestimmungen iiber denselben wurden vom Landtage 1851 ohne jede Diskussion nach dem 
Regierungsentwurfe, der an die friiheren Entwiirfe und Motive ankniipfte, angenommen '). 

Das Gesetz untersagte die Rodung und den kahlen Abtrieb bedingungslos, so daB nur 
Plenterwirtschaft oder allmahliche schlagweise Verjiingung zulassig war. Die Schutzwald
eigenschaft wurde durch richterliches Urteil insofem festgestellt, ala das Forststrafgericht 
(Amtsgericht) den kahlen Abtrieb und die Rodung von Schutzwaldungen sofort einstellen 
und die Leistung einer zureichenden Sicherheit (Kaution) verlangen konnte. Die Strafe 
wurde Mch dem Werte des vorschriftswidrig gefallten Holzes (1/,_1/1) bemessen. Eine 

1) Donner 83. - 2) Verh. d. 2. K. 1828, ll. Bd., 301. - 3) Verh. d. K. d. R. 1842/43, 
1. BB., 33; Verh. d. K. d. Abg. 1846, 1. BB., 102, 124. - 4) Verh. d. K. d. R. 1852, 
4. BB., 3f. 
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administrative Feststellung der Schutzwaldeigenschaft kannte das Gesetz nicht. Es war 
Sache des Waldbesitzers, zu ermessen, ob sein Wald zu den Sehutzwaldungen gehiirt 
oder nieht. Die k. Forstamter hatten zwar Verzeichnisse iiber die nach ihrem Ermessen 
in ihrem Amtsbezirk vorhandenen Waldungen mit Schutzwaldeigensehaft zu fiihren, 
dieselben hatten aber keine gesetzliche Beweiskraft, sondern erst das Gericht hatte das 
Vorhandensein der Bedingungen des Schutzwaldes festzusteUen. 

Damit war die Schutzwaldfrage zu keinem endgiiltigen AbschluB gebracht. 
1m Jahre 1859 beschwerte sich die Kammer iiber zu weite Ausdehnung des Schutz

waldbegriffes und steUte einen Antrag, daB das Privateigentum durch unniitige Ausdeh
nung desselben nicht beschriinkt werde. Die Regierung hatte dabei ausdriicklich erklart, 
daB sie absichtlich den Schutzwaldbegriff miiglichst weit fasse. 

1m Jahre 1874/75 dagegen wurde unter dem Eindrucke der groBen Wasserschaden 
in Tirol und Bayern und in Ansehung der durch die hohen Holzpreise veranlaBten umfang
reichen Abholzungen von Privatwaldungen yom Landtag eine Verscharfung der Bestim
mungen iiber Schutzwaldungen (Waldschutzgericht, Bildung von Waldgenossenschaften, 
Einschrankung der Streu- und Weidenutzung) und eine strengere Handhabung des Voll
zuges der geltenden Vorschriften verlangt. 1m Landtagsabschied 1875 wurde ein neues 
Gesetz in Aussicht gestellt. 

1m Jahre 1877 hatte das Ministerium den Entwurf zu einem neuen Forstpolizeigesetz 
ausgearbeitet,worin der Schutzwaldbegriff wesentlich erweitert war. Der Entwurf gelangte 
nicht an den Landtag. 

In den Jahren 1881, 1888, 1889 und 1894 wurde im Landtage die Schutzwaldfrage 
wiederholt besprochen. Auf der einen Seite verlangte man die Anlegung von fiirmlichen 
Schutzwaldkatastern im administrativ-kontradiktorischen Verfahren, damit nicht der 
Besitzer erst dann, wenn er im guten Glauben seinen Wald kahl abgetrieben hat, Kenntnis 
von der Schutzwaldeigenschaft durch die Behiirde erhalt und einer hohen Strafe verfallt. 
Ein anderer Teil der Abgeordneten wollte jedoch die Zustandigkeit der ordentlichen 
Gerichte aufrechterhalten wissen. Von seiten der Regierung wurden die auf fiirmliche 
Katastrierung gerichteten Bestrebungen wegen der sich daran kniipfenden Folgen und 
der Schwierigkeit der Ausfiihrung bekampft 1). 

Die Forstgesetznovelle yom 17. Juni 1896 laBt die Charakterisierung des Schutzwaldes 
nach dem Wortlaut des 1852er Gesetzes unberiihrt (friiher Art. 36, jetzt Art. 35), ver
bietet aber nicht mehr unbedingt den kahlen Abtrieb und gewahrt dem Waldbesitzer die 
Moglichkeit, eine rechtskraftige forstpolizeiliche Entscheidung iiber die Schutzwaldeigen
schaft seines Waldes zu veranlassen. 

Nach dem geltenden Forstgesetz von 1852/96 sind Schutzwaldungen 
die Waldungen 

1. auf Bergkuppen und Hohenziigen, an steilen Bergwanden, 
Gehangen und sog. Leiten; 

2. auf Steingerolle des Hochgebirges, auf Hochlagen der Alpen 
und in allen Ortlichkeiten, wo die Bewaldung zur Verhiitung von Bergstiirzen 
und Lawinen dient oder wo durch die Entfernung des Waldes den Sturm
wind en Eingang verschafft wiirde; 

3. in Ortslagen, wo von dem Bestehen des Waldes die Verhiitung der Sand
schollen oder die Erhaltung der Quellen oder FluBufer abhangig ist 
(Art. 35). 

Die Beschrankungen, welchen ein Schutzwald unterliegt, bestehen a) in 
dem Rodungsverbot (Art. 34, Zifi. 2); b) in der bedingten Zulassung des 
kahlen A btrie bes (Art. 39). 

Kahler A btrie b oder eine diesem in der Wirkung gleichkommende Lich t
hauung ist nur mit forstpolizeilicher Genehmigung und unter den bei Erteilung 
derselben festgesetzten Bedingungen zulassig. 

Wegen drohenden Eingangs von Sturmwinden ist die Genehmigung nur 
dann zu versagen, wenn infolge des Kahlhiebes oder der Lichthauung fur Ort
schaften, Gehofte und Ortsfluren oder ffir angrenzende Waldungen ein un ver
haltnismaBiger Nachteil zu befiirchten ist. 

1) Vgt auch Ganghofer, Forstges., 3. Aufl., 83ff. 

End re s, Forstpolitik. 2. Aun. 16 
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Die Genehmigung k.ann in allen Fallen an die Einhaltung von Bedingungen 
zum Schutze der Gebaude, Ortsfluren und angrenzenden Waldungen gekniipft 
werden (Art. 39). 

Bei Fes1:.setzung der Bedingungen werden vorzugsweise die Hiebsrichtung, daB MaB 
der raumlichen Ausdehnung und der zeitlichen Folge der Schlage in Betracht kommen 
(AVV. 1896, § 5). 

Die Frage, ob ein unverhiiltnismaBiger Nachteil durch Sturmwinde zu befiirchten 
ist, ist sowohl yom Standpunkt des Waldbesitzers, wenn diesem die Ausfiihrung eines 
Kahlhiebes oder einer Lichthauung versagt wiirde, ala yom Standpunkt des gefahrdeten 
Nachbars und des offentlichen Interesses zu priifen. Dem Waldbesitzer kann z. B. auch 
die· Auflage gemacht werden, einen en1:.sprechend breiten Streifen des Holzbestandes an 
der Grenze des gefahrdeten Objektes als Windmantel zu belassen und diesen so lange nicht 
zu nutzen, bis entweder der zu schtitzende Bestand abgeholzt oder durch einen heran
wachsenden jungen Bestand geschtitzt wird (AVV. 1896, § 6). 

Strafen. Wer ineinem Schutzwald eine Rodung oder ohne Genehmigung einen Kahl
hieb oder eine Lichthauung unternimmt oder den bei Erteilung der Genehmigung festgesetzten 
Bedingungen zuwiderhandelt, wird mit 200-3000 M. pro Hektar der in Betracht kom
menden Waldflache bestraft (bei Flachen unter 5 ar mindestens 10 M.), ·Art. 75. Wird 
die verbotwidrige Handlung trotz forstpolizeibehordlicher Einstellung fortgesetzt, dann 
kann die Strafe bis 6000 M. fiir das Hektar erhOht werden, Art. 78 (also keine Freihei1:.s
strafe). 

Das Forstgesetz befaBt sich nur mit dem vorhandenen Schutzwald; die 
Aufforstung von Odlandereien usw., welche als solche den umgebenden Grund
stiicken Gefahr bringen konnen (Wasser, Abschwemmung), wie iiberhaupt die 
Neubegriindung eines Schutzwaldes erzwingt das Gesetz nicht. 

Nicht behandelt ist die En tschadigungsfrage. 
Die Frage, ob ein Wald Schutzwald ist oder nicht, wird erst dann aktuell, 

wenn der Besitzer den betr. Wald roden, kahl abtreiben oder licht hauen will. 
Da das Forstgesetz eine generelle Ausscheidung aller vorhandenen Schutz
waldungen nicht angeordnet hat, ist es Sache des Waldbesitzers oder desjenigen, 
dem die Holzgewinnung im betreffenden Walde iiberlassen wurde (Holzkaufer 
z. B., Art. 75), zu erkennen oder durch eine von. ihm zu veranlassende amtliche 
Feststellung sich GewiBheit dariiber zu verschaffen, daB er bei der Benutzung 
seines Waldes an die fiir Schutzwaldungen gezogenen Schranken gebunden ist. 
Fiir alle damit im Widerspruche stehenden Handlungen trifft ihn die volle 
Schuldlast. Die Schutzwaldfrage braucht andererseits gar nicht zum Austrag 
zu kommen, wenn der Besitzer vielleicht rein aus waldwirtschaftlichen Zweck
maBigkeitsgriinden den kahlen Abtrieb oder eine gleich wirksame Lichthauung 
vermeidet. 

Dritte Personen konnen die Schutzwaldfeststellung erst dann veranlassen, 
wenn der Waldbesitzer oder der Holzgewinner bereits einen Kahlhieb oder eine 
Lichthauung "vornimmt", die gegen das Interesse dieses Dritten oder auch 
eines anderen verstoBt. Alsdann hat die Forstpolizeibehorde (Bezirksamt) oder 
das Forstamt, nachdem ihnen das verbotwidrige Verfahren zur Kenntnis ge
bracht ist, dasselbe einzustellen und von Amts wegen die Feststellung der Schutz
waldeigenschaft zu veranlassen (AVV. 1896, § 7) 1). 

Die Beurteilung und Feststellung der Schutzwaldeigenschaft gehort zur 
Zustandigkeit der Verwaltungsbehorden unter AusschluB der ordentlichen Ge
richte. Zu diesem Zwecke ist am Sitze der Forstpolizeibehorde ein besonderes 
Verwaltungsgericht, die sog. gemischte Kommission, gebildet. 

Das Verfahren ist folgendes: Waldbesitzer, welche zweifelhaft sind, ob ihren 
Waldungen die Eigenschaft von Schutzwaldungen zukommt oder nicht, konnen 
jederzeit eine beziigliche Feststellung bei der Forstpolizeibehorde beantragen. 

1) Der bayerische Landwir1:.schaftsrat befiirwortete 1905, daB auch den interessierten 
Nachbarn das Recht des Antrages auf En1:.scheidung tiber die Schutzwaldeigenschaft ver· 
liehen werde. 
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Derartige Antrii.ge sind in der Regel durch Vermittlung der GemeindebehOrde 
bei dem Forstamt, in dessen Bezirk der betreffende Wald liegt, anzubringen. 
Die Gemeindebehorde hat dabei zu berichten, ob durch den Schutzwaldantrag 
gemeindliche Interessen beriihrt werden oder ob ihr Personen bekannt sind, 
welche an der Erhaltung des betreffenden Waldes als Schutzwald ein unmittel
bares Interesse haben. Eine offentliche amtliche Bekanntgabe der Antrage 
erfolgt nicht. Das Forstamt priift den Sachverhalt und teilt den Befund unter 
Beifiigung seines Antrages der Forstpolizeibehorde mit. 

Diese erledigt die Antrage in einfach gelagerten Fallen ohne weitere Ver
handlung auf dem Bureauweg durch "BeschluB". Dagegen konnen das Forst
amt oder der Antragsteller oder dritte interessierte Personen innerhalb 14 Tagen 
Einspruch erheben. 

Eine "Entscheidung" auf dem Wege formlicher miindlicher Verhandlung 
hat jedoch die ForstpolizeibehOrde zu treffen 

a) wenn gegen ihren BeschluB Einspruch erhoben wurde; 
b) wenn die formliche Verhandlung ausdriicklich beantragt ist; 
c) wenn die Frage besonders wichtig oder zweifelhaft gelagert ist oder ein 

Einspruch voraussichtlich zu erwarten ist (Art. 40, AVV. 1896, § 7, 8); 
d) wenn in einem Strafverfahren wegen Dbertretung der Sehutzwaldvor

schriften von dem Angeschuldigten die Schutzwaldeigenschaft bestritten wird 
(Art. 168). 

Die Entscheidung in einer formlichen Verhandlung erfolgt durch eine Ko m
mission, welche aus dem Vorstande der Forstpolizeibehorde oder dessen 
Stellvertreter als Vorsitzenden und zwei Beisitzern besteht. Letzteren steht 
das gleiche Stimmrecht wie dem Vorsitzenden zu. Die Entscheidungen werden 
mit Stimmenmehrheit getroffen (Art. 110). 

Zur Verhandlung sind zuzuziehen ein Vertreter des Forstamts, welchem nach 
Art. 114 die Antragstellung und das amtliche Gutachten aHein zusteht, sowie 
ein Vertreter des Waldbesitzers und die sonstigen amtsbekannt interessierten 
dritten Personen (Art. 40). Rechtsanwalte sind zugelassen (Art. 112). Ferner 
sind die Parteien berechtigt, die Einvernahme von Sachverstandigen und die 
Zuziehung von Auskunftspersonen zu beantragen. Die Zahl beider bestimmt 
die ForstpolizeibehOrde. Die Sachverstandigen werden beeidigt, die Auskunfts
personen nicht (Art. 112). Letztere sollen Personlichkeiten sein, die vermoge 
ihrer besonderen Kenntnis der ortlichen Verhaltnisse zur Klarung des Sach
verhaltes auftreten konnen (GemeindeangehOrige) (AVV. § 17). 

Sowohl das Forstamt wie iiie Forstpolizeibehorde sind befugt, vor der Ver
handlung eine ortliche Augenscheinnahme vorzunehmen (AVV. § 13, k. V. 
1896, § 9). 

Gegen die Entscheidung dieser Kommission steht den Beteiligten, auch dem 
Forstamte, das Recht der Berufung an die ForstpolizeisteHe (Kreisregierung, 
Kammer des Innern) binnen 14 Tagen zu (Art. 40, 112). Diese kann weitere 
Erhebungen iiber die tatsachlichen Verhaltnisse veranlassen und bildet die letzte 
Instanz. Die Betretung des Rechtsweges ist ausgeschlossen. 

Rechtskraftig gewordene Beschliisse und Entscheidungen konnen wieder 
aufgehoben werden, wenn sich in den Voraussetzungen, auf Grund deren die
selben erlassen worden sind, wesentliche Anderungen ergeben haben (Art. 40), 
wenn z. B. der zu schiitzende Wald abgeholzt worden oder durch Naturereignisse 
in eine Verfassung gebracht ist, daB eine Beschiitzung fUr ihn nicht mehr notig 
ist (A VV. 1896, § lO). 

Die Beisitzer werden von den Distriktsraten (jetzt Bezirkstagen) aus der Zahl der 
im Distrikte (jetzt Bezirk) mit land- oder forstwirtschaftlichem Grundbesitz ansassigen 

16* 
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Personen gewahlt, und zwar fiir den ganzen Bezirk auf drei Jahre. Ihre Anzahl betragt 
4-8, auJ3erdem sind ebenso viele Ersatzmanner zu wahlen. 

Aus der Mitte der gewahlten Beisitzer werden der alphabetischen Reihenfolge der 
Namen nach je zwei zu den Kommissionen berufen (Reisekosten werden in besonderen Fallen 
vergiitet und dazu Tagesdiaten aus der Staatskasse). (FG. Art. 110; k. V. v. 5. Juli 1896; 
AVV. § 13ff.) 

Gesuche um Erteilung der forstpolizeilichen Bewilligung zur Vornahme von 
Kahlhieben oder Lichthauungen in Schutzwaldungen sind von der Forstpolizei
behorde nach dem gleichen Verfahren, namlich entweder im Wege der Be
schluBfassung oder im Wege der formlichen Verhandlung, unter den gleichen 
formellen und materiellen Voraussetzungen zu bescheiden. 

In den Bezirken der unmittelbaren, d. h. einer Kreisregierung direkt untergeord
neten Stad te stehen dem Magiatrat (jetzt Stadtrat) die Befugnisse der Distrikts-(Bezirks-) 
polizeibehorden bzw. Forstpolizeibehorden zu (erate Instanz der Forstpolizei; rechtsrh. 
Gilm.·O. Art. 93, FG. Art. 109). Daher tritt dieser an die Stelle der gemischten Kommission. 

Die Kosten des Verfahrens sind in dem Entscheidungsurteil nach MaBgabe' 
der allgemeinen gesetzlichen Normen festzusetzen. 1m speziellen ergibt sich: 
Die Kosten fiir die Beiziehung von Beisitzern zur miindlichen Verhandlung 
werden stets von der Staatskasse getragen. Die Tagegelder und Reisekosten 
der koniglichen Forstmeister oder ihrer Stellvertreter fiir die Anteilnahme an 
der formlichen Verhandlung fallen ebenfalls der Staatskasse zur Last, die Kosten 
fiir Ortsbesichtigungen nur dann, wenn dieselben von Amts wegen vorgenommen 
werden. 1st die Ortsbesichtigung auf ausdriicklichen Antrag der Parteien vor 
oder im Verlauf der Verhandlung oder aus AnlaB einer Anzeige seitens dritter, 
an der Schutzwaldeigenschaft eines Waldes interessierter Personen, fiber die 
Vornahme eines unerlaubten Kahlhiebes oder einer Lichthauung durch den 
Waldbesitzer ausgefiihrt worden, so fallen die Kosten den Parteien bzw. den 
Veranlassern der Augenscheineinnahme zur Last. 1m iibrigen hat die Kosten, 
auch die der Gegenpartei erwachsenden, der unterliegende Teil zu tragen 1). 

Die Forstamter haben alle Waldungen, iiber deren Schutzwaldeigenschaft 
rechtskraftig von Fall zu Fall entschieden worden ist, in einem besonderen Ver
zeichnis vorzumerken, "so daB allmahlich aus denselben formliche Schutz
waldkataster hergestellt werden konnen" (A VV. 1896, § 11). 

Die Einrichtung der gemischten Kommissionen hat sich bisher bewahrt. 
Mit der regelrechten Wildbachverbauung wurde in Bayern im Jahre 1873 bei 

Immenstadt (Schwaben) ein erster Anfang gemacht. Yom Jahre 1887 ab wurden dann 
weitere Verbauungen im Allgau vorgenommen. Am 1. Oktober 1902 wurden zwei staat
liche Behorden, die Wildbachverbauungs- Sektionen Rosenheim und Kempten, 
organisiert, deren Vorstande und Hilfsarbeiter Wasserbautechniker sind. Die Kosten der 
Verbauung werden gemeinsam von Staat, Kreis, Distrikt (Bezirk) und Gilmeinde in 
wechselndem Verhaltnis getragen. 

3.Wiirttemberg. 
Das Forstpolizeigesetz von 1879/1902 kennt den Ausdruck "Schutzwald" 

nicht. 
1m Art. 9 sind indessen zwei Arten von besonders zu behandelnden Wal

dungen unterschieden: 
1. solche, welche wegen der ortlichen Verhaltnisse zur Abhaltung von Go

fahren, insbesondere des Abrutschens und Bodenabschwemmens, in entsprechen
dem Bestande zu erhalten sind, und 

2. solche, die zum Schutz gegen Windschaden fiir die angrenzenden rein 
oder vorherrschend mit Nadelholz bestockten Waldungen dienen. 

1) Gilmeinschaftl. Entschl. d. Ministeriums d. Innern u. d. Finanzen v. 7. Marz 1897, 
Nr. 4075. - AVV. § 16. - Ganghofers Kommentar usw. 4. Aufl., 364. 
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Nach den AusfUhrungsvorschriften sind nur die "nach dem Ermessen 
des Forstamts" unter Ziff. 1 fallenden eigentlichen Schutzwaldungen in einer 
besonderen Spalte der forstpolizeilichen \Valdverzeichnisse vorzutragen, wahrend 
die Windschutzwaldungen (Ziff. 2) nicht besonders verzeichnct werden und 
bei diesen das Gesuch der Besitzer um Schutz abgewartet wird. Den Besitzern 
von Schutzwaldungen ist durch das Forstamt mittelst schriftl.icher Eroffnung 
mitzuteilen, daB auf ihre' Waldungen Artikel 9 Anwendung findet. 

Erhebt der Besitzer dagegen Einsprache, dann erkennt bei Privatwaldungen 
die Forstdirektion in erster und das Finanzministcrium in letzter Instanz, bci 
Korperschaftswaldungen bzw. die Korperschaftsforstdirektion und das Mini
sterium des Innern (Art. 15, 35). 

In den so bezeichneten Waldungen ist zu einer kahlen Abholzung oder 
starken Lichtung die Erlaubnis des Forstamts einzuholen. Uber solche Gesuche 
sind die Besitzer angrenzender Waldungen zu horen. Dieselben konnen aber, 
wie aIle Beteiligten uberhaupt, auch ohne vorangehende Aufforderung die Forst
polizeibehOrde (Forstamt) um Schutz anrufen. Letztere kann die Erlaubnis
erteilung an besondere Bedingungen knupfen. Beschwerden hiergegen gehen den 
obenbezeichneten Instanzenweg. - Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Ferner ist zur Rodung solcher Waldungen, wie uberhaupt fUr die aller 
Waldungen, die Genehmigung der Forstpolizeibehorde erforderlich. Das Forst
amt hat nach Anhorung der Besitzer angrenzender Waldungen das Gesuch mit 
einer Begutachtung der Forstdirektion und diese dasselbe zur Entscheidung dem 
:Finanzministerium (bzw. Korperschaftsforstdirektion und Ministerium des 
Innern) vorzulegen. Bei der Prufung solcher Gesuche sind die klimatischen und 
forstpolizeilichen Rucksichten, insbesondere der den nebenliegenden Waldungen 
zu gewahrende'Schutz in Betracht zu ziehen und es konnen deshalb Bedingungen 
vorgeschrieben werden, welche bei der Ausstockung einzuhalten sind. 

Hinsichtlich der Gewinnung von Nebennutzungen gelten die allgemeinen 
forstpolizeilichen Vorschriften. 

Die Neuanlage von Schutzwaldungen kann nicht gefordert werden. Ent
schadigung fUr die gesetzlichen Einschrankungen wird nicht gewahrt. 

Strafen. Fiir einen Holzschlag ohne Genehmigung bei einem Holzwert bis zu 50 M. 
Geldstrafe bis 150 M., bei einem Werte von tiber 50 M. bis 300 M. Geldstrafe bis zu 600 M., 
bei hiiherem Werte eine solche bis 1500 M.; auBerdem noch in allen Fallen Haft- oder Gefang
nisstrafe bis zu c\rei Monaten. - Fiir Nichteinhaltung der gestellten Bedingungen Geld
strafe bis zu 150 M., im Falle des Art. 9 statt oder neben der Geldstrafe auch Haftstrafe. 

Als Schutzwaldungen kommen hauptsachlich die Waldungen an den Hangen der 
Schwabischen Alb in Eetracht. 

4. Baden. 
Das badische Forstgesetz (Novelle von 1854) enthalt keine spezieIlen Be

stimmungen uber Schutzwaldungen - auch die Bezeichnung selbst ist dem 
Gesetze fremd -, weil aIle Privatwaldungen unter strenger forstpolizeilicher 
Aufsicht stehen und zu jeder Rodung und jedem Kahlhiebe die Erlaubnis der 
Forstbehorde einzuholen ist. 

In der Ministerialverordnung yom 30. Januar 1855 ist aber ausgesprochen, 
daB kleinere WaldparzeIlen von jeder forstpolizeilichen Aufsicht frei zu lassen 
sind, wenn "das Holzerzeugnis auf denselben fUr den Holzbedarf oder die 
klimatischen Verhaltnisse der Umgegend voIlig unerheblich ist". 

"Zu einem Kahlhiebe oder einem anderen in seinen Folgen ahnlichen Hiebe ist die 
Erlaubnis der Forstbehorde einzuholen, welche nieht verweigert werden solI, wenn del' 
kiinstliche Wiederanbau der Waldflache nach den ortlichen Verhaltnissen zulassig erscheint 
und wenn der Waldbesitzer fUr die Ausfiihrung der Kulturen die niitige Sicherheit bietet." 
FG. (1854) § 89. 
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Die zur Wiedererziehung 'eines jungen Waldes erforderlichen Kulturen sind nach Anlei· 
tung des Forstamts, sowohl was die Zeit als die Art der Ausfiihrung betrifft, unweigerlich 
vorzunehmen. V. 1855, § 5. 

1m Hinblick auf die heutige vorgeschrittene Kulturtechnik sind die Fiille, in denen 
der kiinstliche Wiederanbau der Waldflache unzulassig erscheint, meist auf steile und 
felsige Bergwande oder hohe, frei gelegene Bergkuppen beschrankt. 

Durch V. v. 1878 wurden die Bestimmungen dahin prazisiert, daB bei Priifung der 
Zulassigkeit von Kahlhieben strenger als bis dahin die ortlichen und klimatischen 
Verhaltnisse sowie die besonderen Umstande des Falles in Riicksicht zu ziehen sind. 
Aile Gesuche urn Kahlhiebe miissen, sofem die abzuholzende Flache I ha iibersteig~, der 
Domanendirektion (jetzt Finanzministerium) zur Entscheidung vorge1egt werden. Sie 
werden nur in einer Ausdehnung bewilligt, daB die Wiederanpflanzung der Hiebe so rasch 
als moglich folgen kann und es wird die Fortsetzung der Kahlhiebe erst dann zugegeben, 
wenn die Kultur in den Teilen, in welchen mit dem Hiebe begonnen wurde, mit Erfolg 
ausgefiihrt ist. (Krutina, Die badische Forstverwaltung. 1891, 93.) 

5. Gotha. 
Das "Waldschutzgesetz" v. 19. Juli 1904 bestimmt: 
§ 3. "Die Waldbestande auf den Hohenziigen des Thiiringer Waldes gelten 

als Schutzwald und sind demgemaB zu bewirtschaften. Ihre Umtriebszeit 
ist auf mindestens 120 Jahre festzusetzen. Kahlschlage sind, soweit die ort
lichen Verhaltnisse sie als zulassig erscheinen lassen, derart zu fiihren, daB die 
in der Nahe vorhandenen Waldbestande durch Windbruch moglichst wenig 
gefahrdet werden. 

Die Schutzwaldungen umfassen die gegenwartig der Betriebsklasse des 
Schutzwaldes in den herzoglichen Forsten zugewiesenen Waldbestlinde und sind 
in den Forstlagerbiichern als solche aufzufiihren." 

§ 12. "Das Stockroden und das Ausroden von Wurzeln hat an steilen Berg
hangen zu unterbleiben, wenn infolge der Rodung Abschwemmungen oder 
sonstige Bodengefahrdungen erheblicher Art zu befiirchten sind. Die Auf
sichtsbehorde kann Waldbesitzer zum Anbringen von Schutzvorrichtungen an
halten, durch die an steilen Berghangen das Abrutschen von Boden- und Geroll
massen verhindert wird." 

. Unter herzoglichen Forsten sind die herzoglichen HausfideikommiBforste und die 
Staatswaldungen zu verstehen. Beide waren vor der Teilung herzogliche Domanenwaldungen. 
Privatwaldungen usw. kommen beim Schutzwald nicht in Fraga. 

6. EIsa.l3-Lothringen. 
Hier gelten die Bestimmungen des franzosischen Forstgesetzes v. 18. Juni 

1859. 
AuBerdem hatte fiir ElsaB-Lothringen auch noch das G. v. 28. Juli 1860 

iiber die Wiederbewaldung der Berge und formell auch noch das G. v. 8. Juni 
1864 iiber die Berasung der Berge Giiltigkeit. Beide Gesetze wurden aber nicht 
mehr angewendet. 

Die Vornahme unerlaubter Rodungen wurde mit 400-1200 M. pro Hektar 
der gerodeten Flache bestraft; auBerdem Aufforstungszwang binnen drei Jahren. 

Das Nahere siehe unter Frankreich. 

7. Osterreich. 

A. Schutzwaldgesetzgebung. 

Das osterreichische Forstgesetz von lR52 untprschpidet zwischen Bann
waldungen und Schutzwaldungen. 
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Der Unterschied ist kurz gesagt der: "Der Bannwald solI andere Grund
stiicke, der Schutzwald sich selbst schiitzen". 

1. Zu den Bann wald ungen gehoren jene Walder, deren besondere Behand
lungsweise zur Sicherung von Personen, von Staats- und von Privatgut erfor
derlich ist als Schutz gegen Lawinen, Felsstiirze, SteinschIage, Gebirgsschutt, 
Erdabrutschungen u. dgi. Jeder Wald kann bei gegebenen Voraussetzungen 
zum Bannwald erklart werden. 

Die Bannlegung besteht in der genauen Vorschreibung und moglichsten 
Sicherstellung der erforderlichen besonderen Waldbehandlung. Auf Bann
waldern lastende Forstrechte ruhen nach Erfordernis ganzlich (§ 20). Die mit 
der Bewirtschaftung der Bannwalder zu betrauenden Personen sind daraufhin 
eigens eidlich zu verpflichten (§ 19) . 

. Die Bannlegung wird auf Ansuchen der Ortsgemeinde, der sonst dabei Betei
ligten oder auf Anzeige eines offentlichen Beamten auf Grundlage einer beson
deren kommissiOI'tellen Erhebung von den Kreisbehorden, oder, wo keine solche 
bestehen, von den untersten politischen Behorden ausgesprochen. 

Zu der kommissionellen Erhebung sind die Vorstande der Ortsgemeinden, 
samtliche beteiligte Parteien sowie die erforderlichen Sachverstandigen zu 
berufen (§ 20). 

Naeh der V. v. 3. Juli 1873 hat die politisehe BehOrde auf Grund von Sach
verstandigengutachten auch die besondere Waldbehandlung anzuordnen. Der 
Vollzug kann auch hierfiir besonders bestellten Personen iibertragen werden. 
Auch die Herstellung von SicherheitsmaBregeln, wic Aufforstung, Errieh
tung von Schutzmauern und Sehutzgraben, Regulierung der Gewasser usw. 
ist einzuleiten. Auf Bannwaldern haftende Einforstungen (Forstrechte) ruhon 
naeh Erfordernis ganzlich. 

Die politischen Bezirksbehorden haben iiber die Bannwaldungen besondere 
Verzeichnisse zu fiihren. 

Die Ent,bindung vom Banne erfolgt nach gleichem Verfahren. 
Die dureh die Bannlegung Geschiitzten haben dem Bannwaldbesitzer wegen 

Beschrankung seines Eigentumsrechtes nach § 365 des Allg. Biirgeri. Gesetz
buehes Entschadigung zu leisten. Dieselbe ist von den politischen Behorden 
vorbehaltlich des Zivilrechtsweges festzustellcn. 

2. Zu den Schutzwaldungen rechnet das Gesetz - diese Bezeichnung 
findet sich nicht im Gesetz selbst, sondern erst in der VV. v. 1873 - jene 
Walder, welehe wegen ihrer Bodenverhaltnisse und Lage entweder zu ihrer 
eigenen Erhaltung oder zur Sieherung benachbarter Waldungen einer beson
deren Sehonung und vorsiehtigen Behandlung (Schutzes) bediirfen. Der Gesetz
entwurf von 1878 nannte dieselben auch Schon walder. Darauf beziehen sieh 
f olgende V orschriften : . 

a) Eine Waldbehandlung, dureh welche der nachbarliehe Wald einer Wind
beschadigung ausgesetzt wird, ist verboten. Wo diese Gefahr dureh das 
ganzliehe Aushauen eines Waldteiles eintreten wiirde, ist ein mindestens 37 m 
breiter Streifen 1) als Wald- oder Windmantel so lange zu belassen, bis der Nach
barwald nach forstwissenschaftlichen Grundsatzen zur Abholzung gelangt. 
Der Windmantel darf mittlerweile nur durchplentert werden (§ 5). 

b) Auf Boden, der bei ganzlicher BloBlegung in breiten Flachen leicht 
fliegend wird und in schroffer, sehr hoher Lage sollen die Walder ledig
lieh in schmalen Streifen oder mittelst allmahlicher Durchhauung abgeholzt 
und sogleich wieder mit jungem Holze in Bestand gebracht werden. 

') Vgl. die berechtigte Kritik von Ri ttmeyer in Wiener Allg. Forst- ll . .Jagdztg. 1920, 
Nr.4O. 



248 Der Schutzwald unddie Cksetzgebung. 

Die Hochwalder des oberen Randes der Bestandsvegetation durfen jedoch 
nur im Plenterbetriebe bewirtschaftet werden (§ 6). 

c) An den Ufern groBerer Gewasser, wenn jene nicht etwa durch Felsen 
gebildet werden, dann an Gebirgshangen, wo Abrutschungen zu befiirchten 
sind, darf die Holzzucht nur mit Rucksicht auf Hintanhaltung der Bodengefahr
dung betrieben und dasStock- und Wurzelroden nur insofern gestattet werden, 
als der hierdurch verursachte AufriB gegen jede weitere Ausdehnung sogleich 
versichert wird (§ 7). 

Ubertretungen werden mit 20-200 f1. bestraft (§ 8), auBerdem haben die 
Beschadigten das Recht auf Zivilklage. 

Die Uberwachung solcher Schutzwaldungen ist Aufgabe der politischen 
Behorden. Uber die zu ihrer Kenntnis kommenden gesetzwidrigen Eigenmachtig
keiten haben sie mit Zuziehung der Beteiligten und Sachverstandiger mid 
eventuell der benachbarten Waldbesitzer die Erhebungen zu pflegen und die 
En tscheidung zu fallen. Nach der V. v. 3. Juli 1873 ist in'dem Erkenntnis, 
in welchem Waldungen zu Schutzwaldungen erklart werden, die einzuhaltende 
Waldbehandlung genau festzustellen und Vorsorge fur die Uberwachung des 
Vollzugs zu treffen. 

Zu Anzeigen uber solche Gesetzwidrigkeiten ist jedermann befugt. Wer 
aber "eine nichtige Anzeige oder Anklage" macht, hat die Kommissionskosten 
zu bestreiten, eine Bestimmurtg, die jedenfalls jedermann zur Vorsicht mahnt. 
Sonst hat die Kosten der fur schuldig erkannte Waldbesitzer zu tragen. Die 
Sachverstandigen haben auch den durch die Ubertretung seitens des Schutz
waldbesitzers fallig gewordenenSchadensersatz festzustellen; einigen sich die 
Parteien hieruber nicht, so steht ihnen der Rechtsweg offen (§ 22, 23). Der 
Schutzwaldbesitzer selbst hat keinen Schadensersatzanspruch. Die Schutz
waldungcn sind bei jeder politischen Bezirksbehorde in einem Verzeichnis 
auszuweisen (V. 1873). 

3. Der Un terschied in der forstpolizeilichen Stellung der Bann
und Schutzwaldungen beruht darauf, daB die Bannwaldungen, nachdem 
sie auf Antrag oder von Staats wegen als solche festgelegt sind, einer von der 
Behorde im voraus bestimmten Betriebsweise unterworfen sind und, solange 
sie im Bannverhaltnis stehen, einer standigen Kontrolle unterliegen. Zur Siche
rung des Zweckes kann der Besitzer auch zur Nutzungseinschrankung und 
Herstellung von besonderen Anlagen verpflichtet werden. Die Bannwaldungcn 
gelten gleichsam als Schutzwaldungen hoherer Ordnung, indem sie die Abhal
tung der von steilen Berghangen her drohenden direkten und immer vorhan
denen Gefahren besonders schwerer Natur zur Aufgabe haben. 

Fur die Bewirtschaftung der Schutzwaldungen gibt das Gesetz selbst dem 
Besitzer die allgemeinen Direktiven. Die Beschrankungen der Wirtschaft 
gehen hier nicht so weit, als sie bei den Bannwaldungen gehen konnen. Solange 
er sich im Rahmen derselben halt, hat die Behorde keinen AnlaB zum Ein
schreiten. Die Gefahren, denen der Schutzwald begegnen solI, sindmehr 
indirekter Natur und werden durch eine nicht entsprechende Waldbehandlung 
erst hervorgerufen. 

Waldrodungen konnen in allen Waldungen auch aus "strategischen oder 
Defensionsriicksichten" verboten werden (§ 2). Nach der MinisterialentschlieBung 
von 1884 sollen bei Gesuchen um Waldrodungen auch die klimatischen und 
atmospharischen Verhaltnisse in Erwagung gezogen werden. 

Da in Osterreich keine Aussicht auf Herbeifiihrung einer Revision des 
Reichsforstgesetzes bestand, suchte man auf dem Wege der Landesgesetz
ge bung innerhalb des Rahmens des Reichsforstgesetzes detailliertere Schutz
maBregeln zu treffen. 
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Diese besonderen Landesgesetze lassen sich in folgende Gruppen teilen 1): 
1. Herzogtum Salzburg G. v. 11. Dezember 1899, Bukowina G. v. 7. Marz 1906 

und Tirol G. v. 5. Juni 1897. 
Jede Holzfallung in Bann- und Schutzwaldern, in anderen WiUdern jede zum Zweck 

der VerauBerung geplante oder den gewohnlichen Haus- und Gutsbedarf iibersteigende 
Holznutzung ist bei der zustandigen politischen Bezirksbehorde anzumelden. Ausgenommen 
sind jene Walder, fiir welche ein behOrdlich genehmigter Wirtschaftsplan vorliegt, seit 
dessen Bestatigung nicht mehr als 10 Jahre verstrichen sind. 

Nach dem Salzburger G. hat die politische BehOrde festzustellen: 
a) ob das Gut (Alpe usw.), zu welchem der betreffende Wald gehort, nach Vornahme 

der beabsichtigten Fallung noch selbstandig bewirtschaftet werden kann; 
b) ob eine Bannvorschrift oder §§ 6 und 7 des FG. der beabsichtigten FaIIung entgegen

stehen; hierbei ist als Bodengefahrdung jede SWrung ~es Zusammenhanges des Waldbodens 
anzusehen, infolge deren leicht Abrutschungen oder V'berschwemmungen eintreten konnen; 

c) ob ein nachbarlicher Wald der Windgefahr ausgesetzt wird; 
d) ob mit Riicksicht auf Lage, Bodenbeschaffenheit, Umfang der Fallung und anderer 

vorhandener KulturfIachen des Besitzers die Wiederaufforstung wesentlich erschwert wird; 
e) ob die im § 19 des FG. bezeichneten Verhaltnisse vorliegen, so daB die beabsichtigte 

Fallung durch eine zu erlassende Bannvorschrift auszuschlieBen oder zu beschranken ware. 
Das G. fiir Bukowina trifft die gleichen Bestimmungen, ausgenommen die unter a. 
Das Tiroler G. sagt nur, daB die Forsttagsatzung (s. Privat- und Gemeindewaldwirt

schaft) die mit dem Abtrieb etwa verbundenen Gefahren- von Elementarschaden zu 
erwagen hat. . 

2. Karnten, G. v. 1. Marz 1885 mit Novelle v. 11. Dezember 1899, Steier mark, 
G. v. 28. Juli 1898. Galizien, G. v. 15. Juni 1904, Erzherzogtum Osterreich unter 
der Enns (Niederosterreich), G. v. 4. Marz 1906. . 

Danach sind fiir jene Landesteile, in welchen leicht verwitterbares Gestein oder Kalk 
vorherrschend die Unterlage der Waldungen bildet, in Steiermark auch fiir jene, wo aus
gedehnte WaldbloBen vorgefunden werden, Bestimmungen getroffen, wonach jeder Kahl
schlag - in Steiermark von mindestens 1 ha, in Karnten von 0,25 ha, in Niederosterreich 
0,5 ha, in Galizien ohne Beschrankung -, ferner auch aIle Plenterhiebe, bei dessen 
Durchfiihrung auf einer in den Hieb einbezogenen Flache von obiger GroBe weniger als 
die Halfte der zum vollen BestandsschluB erforderlichen Stammzahl des Hauptbestandes 
zuriickbleiben solI, bei der politischen Behorde anzumelden ist. 

Nach dem G. f. Karnten, Steiermark, Galizien und Niederosterreich ist 
von der Bezirksbehorde zu erheben: 

a) ob der kahle Abtrieb mit § 6 des Reichs-FG. in Widerspruch steht, 
b) ob eine Bodengefahrdung (§ 7 des RFG.) herbeigefiihrt wiirde, 
c) ob eine Waldverwiistung (§ 4 des RFG.) begriindet wiirde. 
Liegt einer dieser FaIle vor, dann ist der Kahlschlag entweder ganz zu untersagen 

oder nur unter Beschrankungen und VorsichtsmaBregeln zu gestatten (Berufung. an die 
Landesregierung bzw. Statthalterei, beziiglich der Strafe und Ersatzes von Schaden auch 
noch an das Ministerium). . 

In Steiermark ist auBerdem zu erheben, in welchem VerhiUtnis die GroBe des Kahl
schlages zur gesamten Waldflache steht, in Galizien und Niederiisterreich, ob der 
nachbarliche Wald .. nicht der Windgefahr ausgesetzt wird, in Niederiis-terreich, ob eine 
gemeinschadliche Anderung der WasserabfluBverhaltnisse eintreten kann, ob nicht die 
Bannlegung nach § 19 des RFG. zu erfolgen hat und ob nicht nachteilige Riickwirkungen 
in klimatischer, atmospharischer oder sanitarer Beziehung auf die Verhaltnisse im Gebiet 
der Stadt Wien zu gewartigen sind. Wird aus letzterem Grund eine Schlagerung ganz oder 
zum Teil untersagt, so ist dem Waldeigentiimer hiefiir von der Gemeinde Wien eine angemes
sene Entschadigung zu leisten. 

Das niederiisterreichische Gesetz findet nur auf das Gebiet jener Ortsgemeinden 
Anwendung, welche im Gesetz benannt sind. In die genehmigungspflichtige Kahlschlag
flache wird auch die demselben Besitzer gehOrige angrenzende kahlgelegte und noch nicht 
aufgeforstete Flache eingerechnet. Die Anmeldung entfallt, wenn die Fallung auf Grund 
sowie nach MaBgabe eines von der politischen BehOrde bestatigten Wirtschafts-, bzw. 
Schlagerungsplanes erfolgt, falls seit der Bestatigung dieses Planes nicht mehr als 10 Jahre 
verstrichen sind. 

3. In Bosnien und Herzegowinaist die Schutzwaldfrage durch die k. k. V. v. 17. Dez. 
1890 geregelt (Dimitz, Die forstlichen Verhaltnisse Bs. u. d. H. 1905, 144). 

4. In Bohmen, Mahren, Oberosterreich, Istrien und Krain bilden die Bestim
mungen des Reichsforstgesetzes (§ 6 u. 7) die einzige Grundlage fiir die Handhabung der 

1) Nach Hufnagl, ZJ?F Gesetzgebung iiber die Odlandaufforstung, den Waldschutz 
und die Befiirsterung in Osterreich. Wien 1907. 
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Schutzwaldgesetzgebung. Hiebei tritt nach Hufnagl die Anwendung des § 4 dieses Gesetzes 
mehr und mehr in den Vordergrund: "Kein Wald darf verwiistet, d. i. so behandelt werden, 
daB die fernere Holzzucht dadurch gefahrdet oder ganzlich unmoglich gemacht wird." 

In Osterreich waren vorhanden 1): 

Reichsforste. . 
Gemeindewalder 
PrivatwaIder 

Summa 

1. Schutzwaldungen. 

1885 1895 
50 705 ha 

121471 " 
370460 " 
542636 ha 

71 166 ha ( 7,0%) 
153690 " (11,0%) 
487044 " ( 6,7%) 
711900 ha 

2. Bann wald ungen. 

1885 1895 
Reichsforste. . 2078 ha 5300 ha (0,5%) 
Gemeindewalder 44 108 " 36579 " (2,6%) 

1905 

773665 ha 

1905 

PrivatwaIder '. 19674 " 23 996 " (0,3%) 
Sum-m-a----~6~5~8~60~h~a----~6~5~8~7~5~h~a~~~------·6~2~1~8~5~h~a 

AuBerdem fanden 1905 noch auf 2 534 568 ha besondere landesgesetzliche Bestimmungen 
Anwendung. 

B. Wildbachverbauung 2). 

Die enormen Rochwasserschaden yom 16.-20. September und vom27. 
bis 29. Oktober 1882 in Tirol und Karnten, die einen Schaden von ungefahr 
25 Mill. fl. verursachten, veranlaBten die gesetzgeberischen MaBnahmen betreffs 
der Wildbachverbauung. 

Der Boden war hiefiir - zufa.~lig - vorbereitet durch die im Jahre 1880 von Freiherrn 
von Seckendorff vollzogene Ubersetzung des im Jahre 1878 erschienenen Werkcs des 
Franzosen Demon tzey (2. Auf I. 1882): Traite pratique du reboisement et du gazonnement 
des montagnes. Minister Graf Falkenhayn machte dann mit einer Kommission im 
Jahre 1883 eine besondere Studienreise in das Hochwassergebiet des Departement der 
Basses-Alpes. Die Friichte dieser Reise wurden in dem Werk von Seckendorffs: "Die 
Verbauung der Wildbache, Aufforstung und Berasung der Ge.l.'irgsgriinde, Wien 1884" 
niedergelegt. Da wie in Frankreich und in der Schweiz auch in Osterreich die Ausfiihrung 
der Wildbachverbauung den Forsttechnikern iibertragen wurde, vlUrden 1884 einige der
selbon zum Studium der Wildliachverbauung nach Siidfrankreich entsendet. 

Urn in rascher und ausgiebiger Weise die zur Rebung der Schaden von 1882 
n6tigen Mittel zu schaffen, sind unterm 13. Marz 1883 fiir Tirol und unterm 
27. April 1884 fiir Karnten besondere Gesetze erlassen worden. Durch dieselben 
wurden Gewasserregulierungsfonds gebildet. In jenen fiir Tirol £lossen die ein
maligen Beitrage des Staates in der Rohe von 6,8 Mill fl., des Landes Tirol 
von 2,5 Mill. fl., ferner die Beitrage der Interessenten. 

Letztere wurden laut G. v. 15. Dezember 1884 zu den jahrlich notwendigen Mitteln 
in folgender Weise herangezogen; 

a) aIle Steuertrager des betr. FluBgebietes zahlten 5% nach MaBgabe der direkten 
Steuerveranlagung; 

b) die im gefahrdeten Gebiete liegenden Eisenbahnen, ReichsstraBen, industriellen 
Anlagen, ebenso andere offentliche Wege und StraBen wurden mit einem von der Landes
kommission zu ermittelnden "angemessenen Beitrag" belastet; 

c) Liegenschaften, Anlagen, besonders Grundstiicke und Gebiiude, welchen durch die 
auszufiihrenden Arbeiten ein Schutz gegen Gefahr zugewendet wird, hatten "einen beson-

1) Gesch. d. osterr. Forstw. 1899, 364£. - Stati~t. Jahrb. fiir 1900, 189; 1907, 72. 
2) Die Wildbachverbauung in den Jahren 1883-1894, herausg. yom k. k. Ackerbau

ministorium. Wien 1895; in den Jahren 1883-1908. Wien 1909. - Denkschrift iiber die 
aus AniaB der Uberschwemmung im Jahre 1882 ... in den Jahren 1883~1893 ausgeftihrten 
Wildbachverbauungen in Tirol. Wien 1895. - Wang, Fortschritt und Erfolg auf dem 
Gebiete der Wildbachverbauung. Wien 1890. - Geschichte der osterreichischen Land
lind Forstwirtschaft und ihrer Industrien 1848-1898. 4. Ed. Wien 1899. 
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deren Beitrag zu leisten", der jedoch 50% des Steuerbetrages der einzelnen Objekte nicht 
iibersteigen durfte; 

d) die Landeskommission konnte Korporationen und Private, welchen die Arbeiten 
"in ganz besonderer Weise zum Vorteile gereichen", auch zu einer hiiheren Beitragsleistung 
als unter c) heranziehen. 

Naturalieistungen wurden angenommen und in Geld bewertet. Gegen den AU8Spruch 
der Landeskommission fand keine Berufung statt. 

Aus diesem Fonds konnten an Korporationen und Private unverzinsliche 
Vorschiisse gegeben werden, aueh zu Aufforstungen. Fiir die Ruckzahlung 
haftete das Land (G. v. 13. Marz 1883). 

Diesen Gesetzen folgten bzw. gingen voraus die beiden fur das ganze Reich 
geltenden Gesetze yom 30. Juni 1884 betr. die Forderung der Landes
kultur auf dem Gebiete des Wasserbaues und betr. Vorkehrungen 
zur unschadlichen Ableitung von Gebirgswassern. 

Das erste Gesetz enthalt die Norm hinsichtlich der Bildung eines Meliora
tionsfonds, welchem fur das Jahrzehnt 1885/94 jahrlich 500000 f1. aus Stall-ts
rilitteln zugewendet waren. Dureh G. v. 14. April 1891 wurde diese Summe 
aber fur 1892/1904 auf jahrlich 750000 f1. erhOht, dann 1898 auf 850000 fl, 
1909 auf 8000000 Kr. Urn den staatlichen Meliorationsfonds moglichst zu 
schonen, wurden dann durch btlsondere Gesetze fur groBe iiber ganze FluBgebiete 
sich erstreckende Unternehmungen besondere Baufonds geschaffen. 

Das zweite Reichsgesetz yom 30. Juni 1884 schafft die gesetzliche Basis 
fur die Vorkehrungen zur Unschadlichmachung der Wildbache. Es lehnt 
sich hart an die franzosische Gesetzgebung an und trifft iiberdies noch bautech
nische MaBregeln. Das Gebiet, auf welches sich die Vorkehrungen zur unschad
lichen Ableitung eines bestimmten Gebirgswassers zu erstrecken haben, heiBt 
"Arbeitsfeld" (Perimeter, Verbauungsgebiet). Innerhalb desselben kann die 
Herstellung von Bauten und sonstigen Vorkehrungen (Aufforstung, Berasung, 
Hegung usw.) verfugt werden. Grundstiicke, deren Besitzer keine Garantie 
bieten fUr die Herstellung und Aufrechterhaltung des erforderlichen Zustandes, 
werden enteignet. Wird nicht enteignet, dann muB der Grundbesitzer die 
Herstellung des zweckentsprechenden Zustandes dieses Grundstuckes (Auf
forstung, Berasung, Entwasserung usw.) dulden. Etwaige Herabminderung 
des Nutzungsertrages wird entschadigt, beim Walde nur dann, wenn die ein
gestellte Nutzung (z. B. Weide, Streu) iiberhaupt forstgesetzlich zulassig war. 
Letzteres gilt sinngemaB auch fur Neuaufforstungen. Ais ausfuhreride Unter
nehmer konnen auftreten der Staat, Lander, Bezirke, Gemeinden und andere 
Interessenten einzeln oder in Gemeinschaft. Der Unternehmer legt dem Acker
bauminister ein Generalprojekt vor. Wird dasselbe genehmigt, dann wird 
nach Abgrenzung des Arbeitsfeldes das Detailprojekt mit Enteignungsvor
schlag der politischen Bezirksbehorde vorgelegt. Diese legt dasselbe in den 
Gemeinden zur allgemeinen Einsicht auf. Betroffene Grundeigentumer oder 
Berechtigte sind personlich zu verstandigen. Einspruche werden durch kom
missionelle mundliche Verhandlung zu begleichen versucht, bzw. von der Landes
behorde und in letzter Instanz durch den Ackerbauminister entschieden, Ent
schadigungsfragen mit Vorbehalt des Rechtsweges. Die samtlichen Kosten 
fur Ausfiihrung und Unterhaltung des Unternehmens Bowie fur Entschadigungen 
sind yom Unternehmer zu tragen. 

Die Erhaltung der hergestellten Bauten obliegt nach G. v. 18. Januar 1891 
den bestehenden oder erst zu bildenden Wassergenossenschaften. Solche m iisBen 
gebildet werden. Zur Aufbringung eines Teiles der Kosten wird eine "FluBgebietsum
lage" von allen Steuertragern proportional erhoben, jedoch nicht mehr als 30% der Kosten 
und nicht mehr als 10% der jahrlichen Steuer des einzf'lnf'n. Df'n Rest stf'llen die beteiligtt'll 
Eisenbahnen, StraBen, Staat und Land. 
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Nach der Novelle vom 4. Januar 1909 zum G. v. 1884 steuern zu den 
Kosten bei: 

1. Der staatliche Meliorationsfonds 50-70%. Derselbe wird budgetmaBig 
bewilligt und betrug 8 Mill. Kronen. 

2. Das Land 20% (friiher 30%). 
3. Die Gemeinden und Interessenten den Rest. 
Die Aufgaben der Wildbachverbauungssektionen sind die Verbauung des 

Einzugsgebietes und die Regulierung der unteren Teile (Schuttkegel). 
1m gesamten sind von 1883-1908 Arbeiten in 1114 Perimetern mit 2274634 ha Flache 

unternommen und dafiir 46715293 Kronen verausgabt worden, zu welcher Summe der 
Staat im Durchschnitt ca. 50% beitrug. 

Diese Arbeiten bestehen in 37420 Querbauten aus Stein und 40757 solchen in H:olz, 
1 489 066 Lfm. Langsbauten, 220 210 Lfm. Schalen, 186 243 Lfm. Entwasserungen, 
1 635 569 Lfm. Flechtwerk und 461 066 Lfm. Bachverlegungen und -Korrektionen. Die 
Aufforstungen der brtichigen Grabeneinhange erstrecken sich tiber eine Flache von 4157 ha. 

1m Jahre 1914 bestanden 15 selbstandige, dem Ackerbauministerium unrnittelbar 
unterstehende Dienststellen fiir Wildbachverbauung. Der Personalaufwand betrug 1913 
6,55 Mill. Kr. Ein eigener, von der politischen Verwaltung losgeloster Beamtenstand 
wurde 1911 begrtindet, 1913 wurde flir den forsttechnischen Dienst der Wildbachverbauung 
eine besondere Prtifung eingefiihrt. 

Landesgesetzliche Vorsc~riften. 

Urn die Entstehung von Wildbachen zu verhindern, wurdenflir die Fallung, Bringung 
und Lagerung der Holzer in den Wildbachgebieten besondere landesgesetzliche Vor
schriften erlassen. Ihr Zweck ist, jede Bodenverwundung an den Abhangen durch Erd
riesen, Eis- und Schneeriesen oder Wasserriesen oder ahnliche Transportanstalten hintan 
zu halten, weil dadurch Abrutschungen und Abschwemmungen entstehen, die ihrerseits 
wieder AnlaB zur Entstehung von Wildbachen geben. Zur Herstellung solcher Holz
bringungsanlagen ist daher behordliche Bewilligung erforderlich. Weitere Bestimrnungen 
betreffen die Reinhaltung der Bachgerinne von Stammen und Abfallcn, die Raumung 
der Bergabhange von Holz und ahnliche MaBnahmen, die geeignet sind, Stauungen in den 
Wildbachbetten vorzubeugen. 

Vorschriften hieriiber enthalten die Gesetze fiir Karn ten von 1885, Galizien von 1904, 
Schlesien yon 1886, Salz burg 1895, Bukowina 1906. In Tirol ist durch das G. v. 29. Marz 
1886 fiir Ubertretungen, durch welche die Gefahr von Felsstiirzen, von Abrutschung oder 
Abschwemmung bedeutender Erd- oder Schuttmassen, von Lawinen oder von Wasser
schaden infolge der ab- und mitgeschwemmten Holzer herbeigeftihrt oder vergroBert wird, 
besondere Geld- oder Arreststrafe usw. verhangt. 

In Galizien konnen nach dem G. v. 15. Juni 1904 jene Grundflachen, deren forstmaBige 
Behandlung zur Hintanhaltung der Bildung von Wildbachen oder zurn Schutz von Grund
sWcken gegen Abschwemmung und Verwiistung durch Wildbache oder sonstiger Elementar
schaden oder zur Bindung des Flugsandes notwendig erscheint, ohne Rticksicht auf deren 
bisherige Kulturgattung der Schutzaufforstung unterzogen werden, - jedoch nur 
insoweit, als es ohne Gefahrdung des Hauptwirtschaftsbetriebes des beteiligten Besitzers 
geschehen kann. Es werden hiefiir die Landeskommission und Bezirkskornmissionen ge
bildet. In gewissen Fallen kann enteignet werden. Die Kosten werden aus dem "Galizischen 
Landesschutzaufforstungsfonds" .bestritten, der je zur Halfte aus Staats- und Landes
mitteln budgetmaBig aufgebracht wird. 

Fiir Mahren trifft das G. v. 12. Okt. 1896 fiir das Gebiet der oberen Beczwa iilmliche 
klordnungen. 

C. Karstaufforstung. 
a} Als Karst wurde urspriinglich das Kalkplateau von Krain mit seinen 

Auslaufern bezeichnet. In neuerer Zeit wurde aber Karst eine Sammelbezeich
nung fiir aIle Gebiete des siidlichen Europa, deren geringe Fruchtbarkeit auf 
die gleichen Ursachen zuriickzufiihren ist wie die des eigentlicheIi Karstes 
("Verkarstung"). 

Die Merkmale des Krainer und Kiistenlandisehen Karstes sind: Kalkforma
tion, deren Verwitterungsprodukt bestenfalls Braun- und Roterde (terra rossa) 
ist. An vielen Stellen fehIt aber jede Bodenkrume. HeiBe und troekene Sommer, 
Mangel an Grundwasser, weil die Niederschlage in dem zerkliifteten Gestein 
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verschwinden, daher allgemeine Wasserarmut, furchtbare kaltc Borastiirme 
(Nordostwind mit einer Geschwindigkeit bis zu 100 km in der Stunde), die jedes 
Stiickchen Erde wegfegen. Die Erhebungen reichen vom Meeresspiegel bis 
HOO m. Bekannt ist der Reichtum an Hohlen (Adelsberger Grotte). 

Der gute Boden wird landwirtschaftlich benutzt, namentlich die sog. Dolinen, 
d. S. trichterformige Vertiefungen. Die eigentlichen Steinwiisten sind ganz 
oder nahezu kahl. Man nimmt vielfach an, daB der ganze Karst einst bewaldet 
gewesen sei und die Verodung den Venezianern, die das Holz zum Schiffbau 
gebraucht hatten, zuzuschreiben ware. Neuere Forscher sind dagegen der An· 
sicht, daB der Karst niemals bewaldet gewesen sei. Der ortliche Eindruck 
der Standortsverhaltnisse spricht jedenfalls fUr diese Ansicht . 

. Staat und Lander in Osterreich hatten sich in neuerer Zeit die Aufforstung 
des Karstes, da, wo sie moglich ist, zur Aufgabe gestellt. Die Schwierigkeiten 
sind aber Mangel an Erde und Wasser, Diirre, die Gewalt der Bora, Arbeiter· 
mangel, hohe Kosten. 

Als die aussichtsreichste Holzart hat sich die Schwarzkiefer erwiesen, die durch 
ihren reichen Nadelabfall Humus bildet und so als Pionier fiir andere wertvollere 
Holzarten (Laubholzer, namcntlich Eiche) wirkt. Neben der Schwarzkiefer 
kommen in Krain zum Anbau die korsische Kiefer, die Fichte, Tanne zum 
Unterbau, Eichen und Eschen, Schwarz· und WeiBerle. Die gemeine Kiefer 
leidct untcr Schneebruch und stellt sich mit 30 Jahren sehr licht, auch die 
Larche hat sich wenig bewahrt. 

Die Flache des Karstgebietes im ganzen umfaBt 5790000 ha. Hie· 
von entfallen auf Krain 600 000 ha (Walder, Bergwiesen, Hutweiden, Odflachen), 
Kiistenland samt Inseln 470000 ha, Dalmatien samt Inseln 1 100000 ha, Kroa· 
tien·Slawonien samt Fiume 1020000 ha, Bosnien und Herzegowina 2 600000 ha 1). 

Das Aufforstungsgebiet umfaJ3t 42% des im ganzen in Frage kommenden 
Territoriums. Bis 1906 waren in den Aufforstungskataster rechtskraftig ein. 
getragen: Triest 6000, Gorz·Gradiska 194100, Istrien 366100, Krain 746600, 
Dalmatien 1 104900 ha, - aufgeforstet zusammen 19295 ha (ohne Dalmatien). 

Die durch die Aufforstungskommissionen aufgeforstete Flache umfaBte 
im ganzen 1913 15016 ha (19007377, 190510394, 191013509 hal 2). Dieselbe 
entfi.illt fast ausschlie13lich auf Krain, das Kiistenland und Mahren. Dazu kommen 
noch die Aufforstungen durch Gemeinden und Private. 

In Krain wurden von 1887-1911 2747 ha neu aufgeforstet (fast ausschlie13lich im 
Bezirk Adelsberg) und 203 ha vervollstandigt, iiberwiegend mit Schwarzfohren. Bis zur 
Fertigstellung der Kulturen gingen 71 % der ausgesetzten Pflanzen ein und muBten 
nachgebessert werden (wegen Diirre). Durchschnittskosten 216 Kr. pro ha, die zum groBten 
Teil vom Staat und vom Land bestritten wurden, auch von der Siidbahn. 

Angekauft wurden nur 3,5 ha, die Enteignung hat sich nicht als notwendig erwiesen. 
Wegen der schwachen Bevolkerung und der Zersplitterung der Arbeitskrafte ist die Beschaf· 
fung von Arbeitskraften schwierig. 

Die Saat findet nur beim Unterbau Anwendung. AuBer der Diine wirken der Schnee· 
und Eisbruch und die Waldbrande (SchutzmaBregel 37 km Trockenmauern!) besonders 
schadlich. 

Die Kosten flir die Nachbesserungen sind hoher als die der ersten Anlage. 1m Jahre 
1905 wurden 285 ha neu aufgeforstet und 2097 ha nachgebessert, 1912 41 bzw. 410 und 
1264, 1913 488 und 1102 ha. 

1m Triester Aufforstungsgebiet wurden bis 1911 924 ha mit einem Gesamtaufwand 
von 680 Kr. fiir das Hektar aufgeforstet. Die Nachbesserungen betrugen 75%. 

Es ist nicht ausgeschlossen, daB die Schwarzkiefer durch ihren Harzertrag in der 
Zukunft die Kosten deckt. 

Viele schone Aufforstungen wurden durch den alten osterreichischen Staat 
geschaffen, aber angesichts der Riesenflache, die zu bewaltigen ist, bedeuten 

1) Qsterr. F. 1904, 109. 
2) Osterr. Stat. Handbuch 1916, 105. 
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dieselben doch nur einen Anfang. Der ~'ortgang der Arbeiten war langsamer 
als man urspriinglich gedacht hat. 

Die Bedeutung des neu entstehenden Waldes liegt auch darin, daB die un· 
mittelbar hinter ihm liegenden Ansiedlungen, Felder, Weiden, StraBen und 
Eisenbahnen gegen die ungestiime Wirkung der Bora und Schneeverwehungen 
geschiitzt werden. Diese aus den ungarischen Steppen kommende Sturmflut 
selbst kann aber durch die Bewaldung nicht abgeschafft werden. Die Siidbahn 
solI durch die bisherigen Aufforstungen gegen die Bora und Schneeverwehungen 
fast vollstandig geschiitzt sein. 

b} Die ersten Versuche der Bewaldung des Karstes wurden 1842 von der 
Stadt Triest angestellt. Die mit Buchen, Akazien, NuBbaum und Edel· 
kastanien ausgefUhrten Saaten miBlangen aber. Erst als man von 1857 ab zur 
Pflanzung der Schwarzkiefer iiberging, hatte man Erfolge. Dem Beispiel von 
Triest folgten bald mehrere Gemeinden in Gorz und Gradiska, Krainer Grund· 
besitzer, die Regierung fOrderte die Griindung von Aufforstungssektionen an 
verschiedenen Orten. Der 1865 in Triest tagende Osterreichische Reichsforst. 
verein sprach sich fUr die Karstaufforstung und die Anstellung einer besonderen 
forsttechnischen Kraft aus. Daraufhin wurde 1869 ein Forstinspektor in Triest 
und 1871 in Laibach angestellt. 

Durchgreifende Erfolge konnten nur durch landesgesetzliche Regelung her· 
beigefiihrt werden. So entstanden die Karstaufforstungsgesetze fUr das Stadt· 
gebiet Triest 1881, Gorz·Gradiska 1883, Krain 188;'), Istrien 1886, quarnerische 
Inseln 1892 (istrianisches G.). Hieher zu rechnen ist auch das G. v. 9. November 
1880 fUr Dalmatien betr. die Aufforstung. 

Die Grundziige derselben sind: In jeder Provinz ist eine Aufforstungskommission bestellt, 
die sieh aus Staats beam ten, Delegierten der Landesverwaltung und Gemeinden zusammen· 
setzt. Diese Kommissionen haben die aufzuforstenden Grundstiicke zu bestimmen (Kataster) 
und insbesondere fiir die Bewaldung der Bergkuppen und Hange, sowie der langs der Eisen· 
bahnen und StraBen gelegenen ParzeHen zu sorgen. Die Aufforstung ist nur zulassig, soweit 
sie ohne Gefahrdung des Hauptwirtschaftsbetriebes der betreffenden Grundbesitzer erfolgen 
kann. Wonn os zulassig erseheint, so hat der Grundbesitzer die Aufforstung unter ent· 
sprechender Unterstiitzung mit Geld und Pflanzen selbst durchzufiihren. Bestehen dagegen 
Bedenken, so hat die Kommission die Grundstiicke anzukaufen, notigenfalls zu enteignen 
und dann in eigener Regie zu beforsten; das gleiche hat zu gesehehen, wenn der Grundbesitzer 
die ihm iiberlassene Aufforstung mang~lhaft durchfiihrt. Die notigen Geldmittel werden 
beschafft durch Beitrage von Staat und Land, sowie durch Strafgelder 1). 

Von den Aufforstungskosten tragt der Staat 68 % , das Land 14 % , den Rest der 
Besitzer. Von dem Enteignungsrecht wird kaum Gebrauch gemacht. 

In Dalmatien und den anderen siidlich gelegenen Gebieten gelang esoft, durch das 
Verbot der Weide und Einhegung eine Niederwaldbestockung zu erzielen. Das dalmatinische 
Gesetz ist hauptsachlich auf die Bestockung der bei der Aufteilung der Gemeindegriinde 
(G. v. 1876) zur Waldkultur bestimmten Flachen gerichtet. Der gemeinsame Besitz an 
Wald und Weide hatte sich namlich als das groBte Hindernis fiir eine pflegliche Wirtschaft 
erwiesen. AuBerdem verbietet das G. v. 1873 die Entfernung der Wurzelstocke der Forst· 
gewachse, schrankt die Ziegenweide ein und ordnet die WinterfaHung an (Niederwald!). 
Fiir die Beaufsiehtigung miissen die Gemeinden nach dem G. v. 1880 Forsthiiter bestellen. 

In Istrien und den quarnerischen Inseln wurde durch die G. v. 1893 und 1894 
fiir die Gemeinde· und Gemeindegenossenschaftswalder im Bereiche des Karstes die wirt· 
schaftliche Lsitung dem forsttechnischen Personal der politischen BehOrden iibertragen 
und ein eigenes Aufsichtspersonal bestellt. Ferner verbietet fiir Istrien das G. v. 1883 
das Halten und Weiden von Ziegen bzw. schrankt dasselbe wesentlich ein. Fiir die in den 

1) J. W essely, Das Karstgebiet Mittelkroatiens und seine Rettung, dann die Karst· 
frage iiberhaupt. - v. Guttenberg, Die forstlichen Verhaltnisse des Karstes usw. Triest 
1882. - Holl, Die Karstaufforstung. Sarajewo 1901. - Geschichte der osterr. Land· 
und Forstwirtschaft. 1848-1898. IV. Bd. 1899, 357. - Pucich, Die Karstbewaldung 
im osterr.·illirischen Kiistenlande. 1899. - Rub bia, 25 Jahre Karstaufforstung in Krain. 
Laibach 1912. - Hufnagl, Zur Gesetzgebung iiber die Odlandaufforstung usw. in Oster· 
reich. Wien 1907. 
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anderen Gebieten bcgriindeten Karstwaldungen ist die pflegliche Bewirtschaftung fiir die 
Zukunft durch besondere, del' Eigenart derselben angepaBte gesetzliche Vorschriften nicht 
garantiert 1). 

VII. Die Schutzwaldgesetzgebung au6erdeutscher Staaten. 

1. Ungarn. 

Nach dem ungarischen Forstgesetz von 1879 geh6ren unter die Schutzwiilder 
jene Waldungen, welche auf dem Steingerolle haherer Berge, auf den Roch
lagen del' Alpen, auf Bergspitzen und Bergriicken, auf steilen Berglehnen und 
deren Abhiingen stocken, ferner jene, die zur Verhinderung del' Entstehung und 
Weiterverbreitung von Felsstiirzen, Stein- odeI' Schneelawinen, von Wasser
rissen dienen, odeI' durch deren Vernichtung die Ertragsfahigkeit del' unter
halb liegenden Flachen odeI' die Sicherheit von Verkehrswegen gefahrdet ware 
odeI' den Verwiistungen del' Sturmwinde ein Weg gebahnt wiirde (§ 2). 

Die Art und Weise del' Bewirtschaftung del' Schutzwalder wird durch das 
Ministerium bestimmt. 1m Forstgesetz ist ausgesprochen, daB das Roden und 
del' Kahlschlag sowie die Waldstreugewinnung und das Stock- und Wurzel
graben unbedingt verboten ist, die Weidenutzung in del' Regel. 

Die Benutzung von privaten Schutzwaldern wird nach besonders einzu
reichenden Planen - nach Art von Betriebsplanen - bestimmt, fiir kleinere 
Waldungen geniigt ein Statut. 

Die Ausscheidung und offentliche Bekanntmachung del' Schutzwalder 
geschah innerhalb 5 Jahren nach ErlaB des Forstgesetzes durch das Ministerium 
auf den Vorschlag del' Verwaltungskommission hin. Die Schutz walder genieBen 
ganze odeI' teilweise Steuerfreiheit. 

Waldungen auf Flugsandboden ziihlen nicht direkt zu den Schutzwaldungen, 
die Rodung derselben ist abel' unbedingt verboten, eben so die Streunutzung, 
die Weidenutzung in del' Regel, das Stockroden. 

Das Gesetz ordnet auch die Neuanlage von Schutzwaldern auf kahlen 
Flachen an, wenn dadurch die Gefahren del' Felsstiirze, del' Stein- und Schnee
lawinen, del' Verwiistungen durch Stiirme und Gewasser, del' Flugsandverbrei
tung vorgebeugt werden kann odeI' sonstige offentliche wirtschaftliche 1nteressen 
gewahrt werden. 

Die Aufforstung solcher Flachen obliegt zunachst jenen, deren Eigentum 
in erster Linie von dem Schutze aus del' Aufforstung Nutzen zieht. Del' Besitzer 
del' aufzuforstenden Flache hat jedoch das Recht, die Aufforstung auf seine 
Kosten vOFzunehmen. Verzichtet derselbe darauf und ergibt sich, daB mehrere 
benachbarte Grundstiicke dul'ch die aufzufol'stende Flache Schutz genieBen, 
dann konnen die Eigentiimel' diesel' zu schiitzenden Grundstiicke angehalten 
werden, sich zu einer Genossenschaft zu vel'einigen. Diese Bestimmung 
ist abel' wirkungslos geblieben, da bis jetzt nicht eine einzige Genossenschaft 
zustande kam. 

Del' Grad des Interesses, welches jeder einzelne Interessent an del' Genossenschafts
bild ung hat, wird mangels giitlicher Vereinbarung unter den Interessenten amtlich fest
gesetzt. Danach werden auch die fiir die Aufforstung und die Expropriation erwachsenden 
Kosten verteilt. Die Genossenschaft hat das Recht zur Expropriation der aufzuforstenden 
Grundstiicke. Der Preis darf den zwanzigfachen Betrag des Katastralreinertrages nicht 
iiberschreiten. Der Eigentiimer der Aufforstungsflache hat innerhalb von 6 Jahren nach 
beendeter Aufforstung das Riickkaufsrecht gegen Ersatz des Expropriationspreises und 
der Aufforstungskosten zuziiglich 6% Zinsen. Der Staat beteiligt sich an solchen Unter
nehmungen mit folgenden Beitragen: Steuerfreiheit der aufgeforsteten Flachen, Gratis
lieferung von Samen und Pflanzen, Bereitstellung von Geldmitteln fiir amtlich verfiigte 

1) Hufnagl, Zur GCfletzgebnng nsw. 1907, 3. - Rnbbia a. a. O. 
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Aufforstungen im FaIle der naehgewiesenen Zahlungsunfahigkeit der einzelnen Interessenten 
oder der Genossensehaft und auBerdem dann, wenn die Interessenten naehweisen konnen, 
daB die Vorteile einer Ihnen aufgezwungenen Aufforstung geringer sind als die Ihnen erwaeh
senen Kosten. In letzterem Falle muB der Staat die sieh bereehnende Differenz vergiiten. 
Die von Genossensehaften ausgefiihrten Aufforstungen unterstehen nach dem Gesetz XIX 
von 1898 der Staatsaufsieht, die der einzelnen Privaten kounen auf deren Antrag der Staats
aufsieht unterstellt, d. h. beforstert werden. 

Eine dankbare Kulturaufgabe stellte sieh der ungarisehe Staat mit der Aufforstung 
der in der siidostlichen Ecke des ungarischen Tieflandes (Komitat Temes) liegenden Sand
wiiste Deliblat. Von dediskalisehen Flache zu 25196 ha waren 1910 12845 ha bereits 
bewaldet, 6259 ha berast (wovon 80% Meh aufzuforsten), 5822 ha Weideflaehen. Die 
Aufforstung ·begann schon um 18I5 und soll zum AbsehluB gebraeht werden. Als giinstigste 
Holzart hat sieh die Akazie erwiesen, mit der 1910 7044 ha bestoekt waren. Sie gibt aueh 
den hoehsten Geldertrag und wird in neuerer Zeit fast ausschlieBlieh kultiviert. Von 1899 
bis 1910 wurden 5321 ha mit einem Aufwand von .69 M. pro Hektar aufgeforstet. Erschwert 
wird die Kultur dureh den heftigen trockenen Siidostwind "Kossawa". Jahrliehe Nieder
schlagsmenge 690 mm 1). 

Eine weitere bemerkenswerte Leistung des ungarischen Staates ist die Wiederaufforstung 
der an die Stadte Szabadka und Szeged angrenzenden Flugsandlandereien. 

Statistik. Von der Waldflache waren 1912 in Ungarn Schutzwaldungen 301225 ha 
(4,1%), Walder auf Flugsand 111228 ha (1,5%), auf ausschlieBliehem Waldboden 
6050 366 ha (81,6%), auf relativem Waldboden 955614ha (12,8%), zusammen 7418433ha; 
in Kroatien-Slawonien bzw. 35943 ha (2,4%), 287 ha (0,0%), 803568 ha (52,5%), 
690 644 ha (45,1 %), zusammen 1 530 442 ha. 

2. Schweiz. 
Wenn man von eIDlgen friiheren kantonalen Vorschriften (Waadt 1810 

und 1835) absieht, sind die ersten Schutzwaldbestimmungen in dem friiheren 
Bundesgesetz betr. die eidgenossische Oberaufsicht iiber die Forst
polizei im Hochge birge vom 24. Marz 1876 enthalten. 

Naeh demselben wurden unter Schutzwaldungen diejenigen Waldungen verstanden, 
welehe vermoge wer bedeutenden Hoheniage oder durch ihre Lage an steilen Gebirgs
hangen, auf Anhohen, Graten, Riicken, Vorspriingen, oder in Quellgebieten, Engpassen, 
an Riifen, Bach- und FluBufern oder wegen zu geringer Waldflaehe einer Gegend zum 
Schutze gegen schadliche klimatische Einfiiisse, Windschaden, Lawin!'ln, Stein- und Eis
schlage, Erdabrutschungen, Unterwaschungen, Verriifungen oder lTberschwemmungen 
dienen (Art. 4). 

Die Kantonsregierungen hatten die zur Erhaltung der Schutzwaldungen und Sicherung 
ihres Zwecks erforderliehen wirtschaftlichen und SieherheitsmaBnahmen anzuordnen. 
Rodung war nur ausnahmsweise mit Genehmigung des Bundesrates zulassig. .Hinsichtlieh 
der Nebennutzungen galten die allgemeinen Bestimmungen. Weide-, Streu- und andere 
Dienstbarkeiten, die mit dem Zwecke der Schutzwaldungen unvereinbar sind, soUten binnen 
10 Tagen abgelost werden. Grundstiicke, durch deren Aufforstung wichtige Schutzwal
dungen gewonnen werden konnen, waren auf Verlangen einer Kantonsregie~g oder des 
Bundesrates aufzuforsten. Zu den Kosten hatte der Kanton und der Bund einen Beitrag 
zu leisten. Aufzuforstende Privatgrundstiicke konnten und muBten auf Begehren des 
Eigentiimers vom Kanton expropriiert werden. 

Die Schutzwaldungen sollten durch die Kantone binnen einer Frist von 2 Jahren von 
den iibrigen Waldungen ausgeschieden werden. Die vollzogene Ausseheidung unterlag 
der bundesratlichen Priifung und Genehmigung. Die vorgesehene Frist von 2 Jahren 
konnte aber nur von dem Kanton Bern durch ein summarisches Verfahren eingehalten 
werden. Der Bundesrat sah sieh daher genotigt" die Frist bis Ende 1879 zu verlangern. 
Zu einem vorlaufigen AbsehluB gelangte die Ausseheidung aber erst 1883. 

Die Durchfiihrung der Sehutzwaldausscheidung war in den verschiedenen Kantonen 
keine einheitliche. Um Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen, gingen einzelne Kan
tone ganz summariseh vor und erklarten die samtlichen Waldungen des Kantons oder 
eines Kantonsteiles als Schutzwaldungen. Der Kanton Bern nahm schon 1876 eine den 
Grenzen der Amtsbezirke und Gemeinden folgende Trennung der Schutzwaldungen von 
den Nichtschutzwaldungen vor. In anderen Kantonen worden die Schutzwaldungen par
zellenweise mit Angabe des Eigentiimers, der Flaehe und der AnstoBer ausgesehieden. 
1m Kanton Unterwalden ob dem Wald erfolgte die Ausseheidung der Schutzwaldungen 

1) von Aj tay, O. V. f. F. 1912, 43. 
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durch den Oberfiirster mit Beihilfe des Revierforsters und unter Beiziehung eines Mit
gliedes der aus drei Mitgliedcrn des Regierungsrates bestehendcn kantcnalen Forstkom
mission und eines Ausschusses des Gemeinderates (V. 1877). 

Ein groBer tl"belstand lag darin, daB die Kantcne bei der Ausscheidung ohne Riicksicht 
auf die Nachbarkantcne verfuhren und damit fiir die dem namlichen Bundesgesetz unter
stellten Privatwaldbesitzer Ungleichheiten schufen,. die AnlaB zur Unzufriedenheit gaben. 
In dem einen Kantcri wird z. B. fUr jeden Holzschlag Bewilligung verlangt, im benachbarten 
nicht. - Der Vollzug wurde erschwert durch den Mangel an ausreichendem Personal l ). 

Die Beitrage des Bundes betrugen fiir die Neuanlage von Schutzwaldungen 30-70%", 
fUr Aufforstung bestehender Schutzwaldungen, die gegen Terraingefahren von groBer 
Wichtigkeit sind und mit Verbauungen verbunden oder sonst besonders schwierig aus
zufiihren sind, 20-50% des wirklichen Kostenbetrages. 

Nachdcm durch BundesbeschluB vom 15. April 1898 das Forst
polizeigesetz von 1876 auf das gesamte Gebiet der Schweiz aus
gedehn t worden war, muBten nun auch die nicht im bisherigen "eidgenos
sischen Forstgebiet" liegenden Kantone zur Schutzwaldfrage Stellung nehmen. 
Das Vorgehen dieser Kantone war aber ein ganz verschiedenes. 

An die Stelle des Forstpolizeigesetzes von 1876 trat das Bundesgesetz, 
betr. die eidgenossische Oberaufsicht uber die Forstpolizei vom 
II. Okto ber 1902, welches fur die ganze Schweiz gilt. 

Danach sind "Schutzwaldungen diejenigen Waldungen, welche sich 
im Einzugsgebiete von Wildwassern befinden, sowie solche, welche vermoge 
ihrer Lage Schutz bieten gegen schadliche klimatische Einflusse, gegen Lawinen, 
Stein- und Eisschlage, Erdabrutschungen, Verrufungen sowie gegen auBer
ordentliche Wasserstande" (Art. 3). 

Diese Charakterisierung der Schutzwaldeigenschaft unterscheidet sich von jener des 
Gesetzes von 1876 durch die besondere Hervorhebung des Schutzes gegen Wildbiiche, 
durch die Erweiterung der wasserwirtschaftlichen Bedeutung des Waldes auch auf den 
Schutz gegen zu niedrigen Wasserstand, durch Weglassung des So.hu tzes gegen Wind
schaden und der Mogliohkeit der Schutzwaldausscheidung wegen zu geringer Wald
Wiehe einer Gegend. 

Fur Schutzwaldungen gelten ohne Unterschied des Besitzers folgende Bestim
mungen: 

1. Sie sind zu vermarken. 
2. Kahlschlage sind "in der Regel" untersagt (Art. 18). Strafe fUr ver

botene Abholzungen 2 -10 Fr. fUr jeden Festmeter. 
3. In Weidwaldungen (Wytweiden) ist das vorhandene FlachenmaB der 

Bestockung zu erhalten. 
4. Schadliche Nebennutzungsrechte sind abzulOsen, wenn notig, zwangsweise. 

Bestellung neuer Rechte ist nur mit Genehmigung zulassig (s. Forstrechte). 
5. Schadliche Nebennutzungen, insbesondere der Weidgang und die 

Streunutzung, sind zu untersagen oder nur in beschranktem MaBe zu gestatten. 
Strafe fur verbotwidrige Gewinnung 10-500 Fr. 

6. Der Bund kann die Anlage von A bfuhrwegen (nur in Schutzwaldungen) 
oder sonstigen Einrichtungen fUr den Holztransport durch Beitrage unter
stutzen. Grundeigentum, welches zum AnschluB an offentliche Wege notig 
ist, kann, vom Waldbesitzer enteignet<;werden. 

7. Bei groBeren zusammenhangenden Komplexen von privaten Schutz
waldungen in be'l.onders gefahrlichen Lagen, namentlich im Einzugsgebiet von 
Wildbachen, kann die Kantonsregierung oder der Bundesrat die Zusammen
legung zu gemeinschaftlicher Bewirtschaftung und Benutzung verlangen. 
Der Bund ubernimmt die Kosten der Zusammenlegung, der Kanton die unent
geltliche Leitung der Bewirtschaftung durch sein Forstpersonal. 

1) Fankhauser, Schw. Z. f. F. 1899, 122 ff. - Felber, a. a. O. 1893, 26 ff. 

Endres, Forstpolitik. 2. Aufl. 17 
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8. Rodungen in Schutzwaldungen bediirfen der Bewilligung des Bundes
rates. Derselbe entscheidet auch, ob und inwieweit Ersatz durch Neuaufforstung 
zu bieten seL 

Durch BundesratsbeschluB vom 24. Dezember 1909 wurden die Kantonsregierungen 
ermachtigt, von sich aus Ausreutungen in Schutzwaldungen, die eine Flache von 30 Ar 
nicht iibersteigen, zu bewilligen unter Anordnung aUfiilliger Ersatzaufforstungen (Schw. 
Z. f. F. 1910, 27). 
. 9. Die Kantone haben zur Erhaltung der privaten Schutzwaldungen und 

Sicherung ihres Zweckes jeweils das Notige anzuordnen und daruber zu wachen, 
daB ohne kantonale Bewilligung keine Kahlschlage in Hochwaldungen und 
keine erheblichen Holznutzungen zum Verkaufe oder fiir ein eigenes industrielles 
Gewerbe, zu des sen Betrieb hauptsachlich Holz verwendet wird, vorgenommen 
werden (Art. 29). Strafe bis 50 Fr. 

Hinsichtlich der Bewirtschaftung der Schutzwaldungen sind im neuen Gesetz die 
gesetzlichen Bestimmungen erweitert und genauer priizisiert als im 1876er Gesetz. N eu 
ist das Verbot der Kahlschliige, die Vorschrift iiber Erhaltung der Weidwaldungen, die 
Unterstiitzung der Anlage von Abfuhrwegen (um das die Wasserrisse veranlassende Holz· 
riesen und Fiillern hintanzuhalten), die zwangsweise Bildung von Schutzwaldgenossen. 
schaften, die Kontrolle der Holznutzung zum Verkauf, die Ausscheidung nach groBeren 
Schutzwaldgebieten und die Einriiumung des Expropriationsrechtes von neu aufzuforstenden 
Schutzwaldfliichen auch an die Gemeinden. 

Auf die N euanlage von Schutzwaldungen ist allgemein hinzuwirken. 
Dieselbe sowie die Verbauung von Lawinen und Steinschlagen kann vom Bund 
oder von den Kantonen angeordnet werden, wenn durch diese MaBnahmen 
bestehende oder neu zu griindende Waldungen geschutzt werden (Art 36). 
Unterlassung der vorgeschriebenen Aufforstung 'wird mit 20-lO0 Fr. pro 
Hekiar bestraft. Ist der Boden, dessen Aufforstung oder Verbauung verlangt 
wird, in privatem Besitz, so kann der Eigentumer beanspruchen, daB ihm 
derselbe abgekauft, bzw. expropriiert werde. Ankauf oder Expropriation diirfen 
nur zu Handen des Kantons, der Gemeinde oder einer offentlichen Korporation 
erfolgen. Dber die Pflicht zur Expropriation entscheidet die kantonale Behorde 
und in letzter Instanz der Bundesrat. 

Zu den Kosten fur die Neuanlage von Schutzwaldungen und die damit in 
Verbindung stehenden Entwasserungen, ferner fur die Verbaue von Lawinen 
und Steinschlagen zur Sicherung von Schutzwaldungen uberhaupt, leistet der 
Bund 50-80%, zu den Kosten fur anderweitige Verbaue zu forstlichen Zwecken 
und fUr notwendige Einfriedigungen von Kulturen bis 50%. AuBerdem haben 
auch die Kantone noch Beitrage zu leisten. Dberdies vergutet der Bund dem 
Bodenbesitzer in bar einen drei. bis fiinffachen Jahresertrag des betreffenden 
Grundstucks nach dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Bei Zwangsent
eignung oder Kauf zuoffentlichen Handen leistet der Bund bis 50% der Ent· 
schadigungssumme. Zu den Kosten von Aufforstungen in Schutzwaldungen 
bei auBerordentlichen Vorkommnissen (Waldbrand, Insektenschaden, Lawinen
bruch, Windwurf usw.), oder wenn die Aufforstung Entwasserungen oder Ver
baue erfordert oder besonders schwierig ist, leistet der Bund 30-50%. Zu 
den Kosten der Anlage von Abfuhrwegen und sonstigen zweckmaBigen Holz
transporteinrichtungen in Schutzwaldungen leistet der Bund bis 20% (auch 
fur Privatwaldungen und Nichtschutzwaldungen). 

Mit dem Bezug von Bundes beitra.gen verpflichtet sich der Kanton, die 
Aufforstungen, Einrichtungen usw. in gutem Zustande zu erhalten. Die bis
herigen Leistungen der Kantone, Gemeinden und Korporationen fur das Forst
wesen durfen wegen der Bundesbeitrage nicht vermindert werden. 

Die Ausscheidung der Schutzwaldungen erfolgt durch die Kantone 
und unterliegt der Genehmigung des Bundesrates. Sie war innerhalb zwei Jahren 
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vom Inkrafttreten des Gesetzes an vorzunehmen (Art. 4). Die Ausscheidung 
soIl in der Regel groBere Waldgebiete umfasscn, wenn tunlieh unter Einhal
tung natiirlieher Grenzen (VV. Art. 3). 

Die meisten kantonalen Bestimmungen enthalten hinsichtlich der Holz
sehlage in den privaten Schutzwaldungen strengere Vorschriften als nach 
Art. 29 des FG. erforderlich ware. 

Dureh BundesratsbeschluB vom 23. Februar 1917 wurde Art 29 des FG. 
auch auf die privaten Nichtschutzwaldungen (Kahlsehlagsgenehmigung) 
ausgedehnt (s. S. 195). 

Zu Schu tzwald ungen sind erklart vom Staatswald 62 0/ 0 , Gemeindewald 80,7 0/ 0, 

offentlichen Waldungen 80,60(0, Privatwald 60,80(0, von del' Gesamtwaldflache 75,20(0. In 
den Kantonen Graubiinden, Appenzell A.-Rh., Uri, Wallis, Neuenburg, Baselstadt und Tessin 
(d. s. 35% del' Schweizer Waldflache) sind samtliche, in Schwyz, Obwalden, Nidwalden, 
Glarus und Appenzell I.-Rh. aIle offentlichen und ein Teil del' privaten Waldungen als 
Schutzwaldel' erklal't. Die Ausscheidung ist in allen Kantonen nunmehr durchgefiihrt. 
Decoppet erachtet die in gewissen Gebieten vorgenommene Erklarung del' samtlichen 
Waldungen als Schutzwalder als zu weitgehend. Del' Schutzwald salle kein Vor
wand sein, urn die Subvention des Bundes beanspruchen zu konnen. 

Von 1872-1912 wurden 11601 ha Schutzwaldungen durch Neuauffol'stung be
griindet, samt den damit vel'bundenen Verbauen mit einem Aufwand von 11,98 Mill. Fr., 
wozu del' Bund 56,2% leistete. Auf die Aufforstung und Verbauung entfallt ungefahr 
je die Halfte des Gesamtaufwandes (Die forstlichen Verhaltnisse 164). 

Von 1904-1912 wurden in Schutzwaldungen 501 km Waldwege mit einem Aufwand 
von 3,80 Mill. Fr. hergestellt, wozu del' Bund 18,60/ 0 beisteuerte, ferner 14,5 km Seilriesell 
mit einem Aufwand von 63439 M., wovon 15 0/ 0 Bundesbeitrag. Dazu kommen noch zahl
reiche Wegebauten im Jura und Mittelland ohne Inanspruchnahme von Subventionen 
(Die forstlichen Verhaltnisse 194). 

3. Frankreich. 

A. Schutzwaldgesetz. 

Frankreieh hat die alteste Schutzwaldgesetzgebung, die sich allerdings auf 
das Verbot der Rodung besehrankt. Beziiglieh der Gesehichte derselben wird 
auf das friiher dariiber Gesagte verwiesen (S. lO4) .. 

Die Rodung von Waldungen, die auf dem Gipfel oder am Abhang eines 
Berges gelegen sind, war schon nach dem G. v. 9. £lorcal XI (29. April 1803) 
und nach dem Code forestier von 1827 (Art. 223) verboten. Aber auch die Rodung 
aller iibrigen Waldungen konnte nach dem Ermessen der Administrativbehorden 
untersagt werden. 

Nachdem es gelungen war, die Bestimmungen des Code forestier iiber die 
urspriinglieh festgesetzte Geltungsfrist hinaus bis zum Jahre 1859 aufrecht 
zu erhalten, wurden in dem geltenden Gesetz v. 18. Juni 1859 (eingefiigt in 
den Code als Art. 219-226) die FaIle. einzeln aufgezahlt, in denen gegen 
die Rodung der Privatwaldungen seitens der Behorden Einsprueh erhoben 
werden kann. Solche Waldungen sind diejenigen, deren Erhaltung als not
wendig erkaimt ist: 

1. zur Festhaltung der Erdkrume auf Bergen und Abhangen; 
2. zur Beschiitzung des Bodens vor den Abspiilungen und Einbriichen von 

Fliissen, Stromen oder Wildbachen; 
3. zum Fortbestande von Quellen und Wasserlaufen; 
4. zur Beschiitzung der Diinen und Kiisten gegen die Abspiilungen des 

Meeres und das V ordringen des Sandes; 
5. zur Verteidigung des Landes im Grenzgiirtel, dessen Ausdehnung durch 

eine Verwaltungsordnung festzusetzen ist; 
6. zur Offentliehen Gesundheitspflege (~J\rt. 120). 

17* 
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Ausgenommen sind die erst seit 20 Jahren angelegten Waldungen, Park
anlagen, Parzellen unter 10 ha, letztere nur dann, wenn sie nicht auf dem Gipfel 
oder am Abhang eines Berges liegen (Art. 224). 

B. Befestigung des Gebirgsbodens. 

Die allgemeine Schutzwaldgesetzgebung, welche sich auf die Sicherung 
des Fortbestandes der bereits vorhandenen Waldungen mittels des Rodungs
verbotes beschrankt, wurde noch erganzt durch eine Spezialgesetzgebung, 
die nur fiir die Gebirgsgegenden gilt und die mechanische Befestigung 
des Gebirgsbodens und die Unschadlichmachung der Wildbache 
durch Aufforstungen und andere MaBnahmen bezweckt. (Es kommen in 
Betracht die Alpen, Pyrenaen und Cevennen.) 

Auf die Verheerungen durch die infolge von Entwaldung entstehenden Wildbiiche 
machte Ingenieur Fabre 1797 in seinem "Essai sur la tMorie des torrents et des rivieres" 
aufmerksam. 

Nach dem Dekret vom 4. Thermidor XIII (23. Juli 1805) betr. die Wildbiiche in dem 
Departement der Hochalpen kon1:lte die Errichtung von Dammen und Kunstbauten langs 
der Fliisse zum Schutze gegen lJberschwemmungen angeordnet werden. Diese MaJ3regel 
wurde 1806 auf die Departements des Basses.Alpes et de la Drame ausgedehnt. 

Aus AnlaJ3 der lJberschwemmungen des Rhonetales und anderer Gebiete im Jahre 1840 
wurde der Ingenieur Alex. Surell vom Ministerium beauftragt, die Ursachen der Rhone
iiberschwemmungen zu ergriinden. In seiner 1841 erschienenen Schrift "Etude sur les 
torrents des Hautes-Alpes" (2. Anfl. 1870) bezeichnet er den Wald als das machtigste Hill· 
dernis gegen die Bildung der Wildbiiche und die Abschwemmung des Bodens. Anderer
seits bildete nach Surell die Weide, namentlich die Schafweide, eine der Hauptursachen 
fiir die Entstehung der Wildbiiche und fiir die Bodenabschwemmungen. Wo daher kein 
Wald sein konne, solIe wenigstens die Berasung angestrebt werden. 

1m Jahre 1842 kam der Nationalokonom Blanqui auf Grund seiner im Auftrltge der 
Akademie der Wissenschaften iiber die franzosischen Alpen angestellten Studien zu den 
gleichen Folgerungen. 

Ferner ist hier zu nennen das schon auf S. 250 angefiihrte Werk von Demontzey 
und das weitere des gltiichen Verfassers: L'extinction des torrents, Paris 1894. Gesetz
entwiirfe vom Jahre 1845 und 1847 wurden nicht weiter verfolgt. Wiederholte tJber
schwemmungen, namentlich jene von 1856, die zahlreiche Menschenopfer kostete und 
einen materiellen Schaden von 220 Millionen Franks verursachte, waren dann die mittel
bare ·Veranlassung zur Verabschiedung des Gesetzes vom 28. Juli 1860 betr. die 
Wiederbewaldung der Berge (reboisement des montagnes). 

Das Gesetz unterscheidet zwischen Gebieten, die wiederbewaldet werden miissen (peri
metres obligatoires) und Gehieten, in welchen die Wiederbewaldung weniger dringlich ist 
(perimetres facultatifs). In diesen letzteren begniigte sich der Staat damit, den Gemeinden 
und Privaten, welche sieh dieser Aufgabe freiwillig unterzogen, entsprechende Unter
stiitzungen zu gewahren (Samen, Pflanzen, Geldpramien). 

Das Gebiet, in welehem die Wiederbewaldung durehgefiihrt werden muSt&, wurde 
durch kaiserliche Verordnung bekannt gegeben. Daraufhin muJ3ten die Privatgrund
besitzer erklaren, ob sie innerhalb der gesteckten Frist die Arbeiten selbst ausfiihren 
wollten. 1m FaIle der Weigerung konnte zur Enteignung geschritten werden. Naeh der 
Wiederbewaldung durch den Staat konnte der friihere Eigentiimer die Flache gegen Erlegung 
der Expropriationssumme und der Aufforstungskosten samt Zinsen innerhalb 5 Jahren 
wieder zuriickfordern. Von der Riickzahlung der Aufforstungskosten konnte er. sich befreien, 
wenn er auf die Hii.lfte seines Eigentums verziehtete. 

Weigerten sich Gemeinden und offentliche Anstalten gegen die Vornahme der 
Aufforstung ihres Eigentums oder waren sie dazu nicht imstande, so konnte der Staat 
die betreffende Flache entweder auf giitliehem Wege (Enteignung ausgeschlossen) 
erwerben oder aIle Arbeiten auf sieh nehmen. 1m letzteren FaIle behielt er die Verwaltung 
und Benutzung der bewaldeten Flachen bis zur Riickbezahlung seiner Vorschiisse an Kapital 
und Zinsen, den Gemeinden verblieb jedoch ihr Weiderecht, sobald diese Waldungen fiir 
geoffnet zu betrachten waren. Verzichteten die Gemeinden innerhalb 10 Jahren auf diG 
Hii.lfte der bewaldeten Flachen, dann waren sie von jeder Riiekzahlung an den Staat 
befreit. Die Aufforstung konnte pro Jahr hOehstens den 20. Teil der in Betraeht kommenden 
Flaehe umfassen, wenn nieht der Gemeinderat eine groBere jahrliehe Aufforstungsflaehe 
wiinsehte. 
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Zur Durchfiihrung des Gesetzes wurde ein Staatskredit von 1 Mill. Fr. pro Jahr und 
von 10 Mill. Fr. im ganzen eroffnet. Diese Summe sollte zur HaUte durch Verkauf von Staats
waldungen (mit Rodungsbewilligung) von 1861-1871 aufgebracht, die andere Halfte 
durch Vornahme auBerordentlicher Holzhiebe oder durch Mittel aus dem Budget ver
schaUt werden. 

Dieses Gesetz stieB von seiten der davon betroffenen Bevolkerung auf einen sich bis 
zum offenen Aufruhr steigernden Widerstand, weil der Aufforstungszwang sich auch auf 
kultivierte Grtinde erstreckte, die Weide auf den zur Aufforstung bestimmten Flachen 
nicht mehr ausgetibt werden konnte und auBerdem die den Eigenttimern zugeschobenen 
finanziellen Lasten zu drtickend waren. 

Infolgedessen wurde durch das Gesetz yom 8. Juni 1864 tiber die Berasung der 
Berge (gazonnement des montagnes) das Wiederbewaldungsgesetz von 1860 wesentlich 
modifiziert. Die Forstverwaltung wurde nunmehr ermachtigt, in Ubereinstimmung mit 
den Gemeinden die nach dem 1860er Gesetz zur Aufforstung bestimmten Flachen ganz 
oder teilweise nur mit einem Rasen zu versehen. Die Vorschriften des G. v. 1860 tiber 
die Enteignung und Wiedereinsetzung indas Eigentum blieben bestehen, jedoch mitfolgenden 
Abanderungen. Die Gememden und offentIichen Anstalten konnten sich, falls sie die 
Berasung nicht selbst ausfiihrten, dem Staate die aufgewendeten Kapitalien und Zinsen 
dadurch ersetzen, daB sie entweder einen entsprechenden Teil der berasten }<'lache, jedoch 
hochstens die HaUte, dem Staate so lange zur Nutzung iiberlieBen, bis durch dieselbe die 
Schuld amortisiert war, oder daB sie einen Teil der Flache, jedoch hochstens ein Viertel, 
dem Staate zu Eigentum einraumten. 

Die Berasung und Einhegung durfte gleichzeitig hochstens auf einem Drittel der ganzen 
in einer Gemeinde zur Berasung bestimmten Flache stattfinden. Auch der Private brauchte 
zur Wiedererlangung der berasten Flache nur ein Viertel derselben als Kostenersatz 
an den Staat zu Eigentum abzulassen. 

Zur Fltissigmachung der erforderlichen Mittel wurden bis zur Gesamtsumme von 
5 Mill. Fr. jahrlich 1/2 Mill. Fr. aus auBerordentlichen Hieben in den Staatswaldungen oder 
aus oem allgemeinen Budget angewiesen. 

Eine Ausfiihrungsverordnung fiir die G. v. 1860 und 1864 erschien unterm 10. Nov. 1864. 
Das Berasungsgesetz war ein Verlegenheitsmittel nach zwei Richtungen. Man glaubte 

damit die Befestigung des Bodens in kiirzester Frist zu erreichen, ohne der armen Gebirgs
bevolkerung durch Entzug der Weidenutzung wehe zu tun, und auBerdem war die Berasung 
billiger als die Aufforstung, wodurch die Gemeinden wieder geschont wurden. Der praktische 
Erfolg des Gesetzes war aber ein bescheidener. Man machte bald die Erfahrung, daB die 
Berasung allein keinen geniigenden Schutz gegen die Abschwemmung des Bodens bildet 
und zudem auf den bereits devastierten Boden technisch Bur mit groBen Schwierigkeiten 
durchftihrbar ist. 

Sowohl das Aufforstungsgesetz wie das Berasungsgesetz stellten an die fin.anzielle Mit
hilfe der Gemeinden und Privaten zu groBe Anforderungen. Privatgrundstticke kamen 
nur ausnahmsweise in Betracht. Von den armen Gebirgsgcmeinden aber war nur ein geringer 
Bruchteil imstande und willens, die Bewaldung oder Berasung selbst auszufiihren. Die 
Ausfiihrung der Arbeiten blieb daher zum graBten Teil dem Staate vorbehalten. 

Da derselbe den Gemeinden gegeniiber kein Expropriationsrecht hatte, behielt er sich 
die Benutzung der aufgeforsteten und berasten Grundstiicke ganz oder teilweise bis zur 
Riickzahlung seiner Vorschiisse an Kapital und Zinsen vor. Dadurch wuchs die Schuld 
der Gemeinden natiirlich von Jahr zu Jahr immer mehr an, und andererseits hatten sie 
gar kein Interesse, die aufgeforsteten FIachen in nachster Zeit wieder zur Nutzung zu 
erlangen, da diesel ben noch keinen Holzertrag lieferten und die Beweidung derselben wesent
Hch eingeschrankt war. Auch fiir den Staat stand die Nutzung nur auf dem Papier. Die 
Gemeinden blieben daher ruhig die Schuldner des Staates. Den zweiten Weg, der ihnen 
offen gelassen war, durch Verzicht auf einen Teil ihrer kultivierten Grtinde (die HaUte 
bei Aufforstungsflachen, ein Viertel bei Berasungsflachen) ihre Schuld dem Staate gegen
tiber zu tilgen, wahlten sie nicht, weil sie ihr Gemeindceigentum nicht schmalern lassen 
wollten und im Hinblick auf die ganze Sachlage durch Zuwarten nur gewinnen konnten. 
AuBerdem fiihrte der schematisch festgesetzte TeilungsmaBstab zu den groBten Ungerechtig
keiten und Streitigkeiten, da nattirlich die Halften der aufgeforsteten Flachen selten gleich
wertig waren. 

Die G. v. 28. Juli 1860 und v. 8. Juni 1864 samt den hiezu erlassenen Voll
zugsvorschriften wurden durch das Gesetz vom 4. April 1882 iiber die 
Wiederherstellung und die Erhaltung der Gebirgsboden (loi relative 
a la Restauration et it la Conservation des Terrains en Montagnes) aufgehoben. 
(Hiezu erschien 1913 eine Novelle.) Durch dasselbe wurden den Gemeinden und 
offentlichen Anstalten (nicht den Privaten) aIle finanziellen Verbindlichkeiten 
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erlassen, die sie auf Grund des Vollzuges der Gesetze von 1860 und 1864 noch 
dem Staate gegeniiber hatten, weil man sich iiberzeugt hatte, daB die zwangs
weise Begleichung derselben die Bevolkerung zum offenen Widerstand treiben 
wiirde. Dies urn so mehr, als man bei der Durchfiihrung der friiheren Gesetze 
weit iiber den darin festgelegten Rahmen durch die gesetzlich nicht vorgesehene 
Anlage von Verbauungen, Wegebauten usw. hinausging. 

Das Gesetz geht nach zwei Richtungen vor. Es bietet ganz im Sinne der 
friiheren Gesetze die Handhabe zur Befestigung des Gebirgsbodens durch Auf
forstung und eventuell auch durch Berasung, das Schwergewicht legte es aber 
auf die Anlage von Verbauungen und sonstigen technischen MaBnahmen aller 
Art ("Restauration"). Durch die Novelle vom 16. August 1913 wurde aber 
die Auffol'Stung mehr in den Vordergrund geriickt. Beziiglich des Verfiigungs
rechtes des Staates iiber die im offentlichen Interesse zu restaurierenden Lan
dereien geht das Gesetz weiter als die friiheren Gesetze, indem nun dem Staate 
auch gegeniiber den Gemeinden das Enteignungsrecht eingeraumt bzw. die 
Erwerbung der in einem obligatorischen Restaurationsgebiet befindlichen 
Gemeindegrundstiicke zur Pflich t gemacht ist. Das G. v. 1860 verlangte 
nUl' die Erwerbung der Privatgrundstiicke. Ferner hatte der Staat die Befugnis, 
innerhalb 5 Jahren nach Verkiindigung des Gesetzes auch die kraft der Gesetze 
von 1860 und 1864 auf seine Kosten bewaldeten oder berasten Flachen zu expro
priieren, wobei der durch diese KulturmaBnahmen dem Grundstiicke zugewach
sene Mehrwert unberiicksichtigt blieb. Diese Vorschrift war die der Billigkeit 
entsprechende Konsequenz der Entbindung der Gemeinden von allen bis 1882 
bestehenden finanziellen Verpflichtungen an die Staatskasse. 

Grund zu letzterer MaBregel war namentlieh mit die Erwagung, daB den 
Gemeinden mit der Riiekgabe des vollen Eigentums der aufgeforsteten Flachen 
an sie praktisch nichts geniitzt worden ware, da die Haubarkeitsnutzung noch 
in weiter Ferne lag und aueh der Bezug von Nebennutzungen wegen der durch 
den Schutzwaldcharakter dieser Waldungen notwendig gewordenen Einschran
kungen nur eine geringe Rolle spielte. 

Der zweite Teil des Gesetzes beschMtigt sich mit der pfleglichen Behand
lung (conservation) der noch mit Wald oder Gras versehenen Gebirgslandereien 
und fiillt in dieser Richtung eine Liicke der friiheren Gesetzgebung aus. Das 
Gesetz bietet die Handhabe, der Entstehung von Odlandereien im Gebirge 
dadurch vorzubeugen, daB den Gemeindtlll und Privaten die Weidenutzung 
gegen Entsehadigung auf eine bestimmtll Zeit ganz verboten werden kann 
und die Ausiibung der Weide da, wo sie mlassig ist, nach rationellen Grund
satzen geregelt werden muB. 

1m besonderen ist das Verfahren folgendes: 
1. Was die Wiederherstellung der GebirgsbOden betrifft, so wird innerhalb des 

Einzugsgebiets der Wild bache der Umkreis der Gebiete (perimetre), auf welche sich die 
einschIagigen Arbeiten zu erstrecken haben, durch Gesetz festgelegt, nachdem die Gemeinden, 
die hiiheren Kommunalverbande und eine besondere zu diesem Zwecke eingesetzte Kom
mission dariiber gutachtlich vernommen worden sind. Die Bestimmung, daB nur wegen 
"dangers ntIs et actuels" der Perimeter festgelegt werden diirfe, ist durch die Novelle von 
1913 gefallen. Danach ist nunmehr auch die Notwendigkeit der Aufforstung zur 
Erhaltung und zum Schutz des Gelandes und zur Regulierung der Wasserlaufe maBgebend. 

Die Restaurierungsarbeiten konnen sich auf die Aufforstung, Berasung, Anbringung 
von Schutzanlagen usw. beziehen. Fiihrt sie der Staat auf seine Kosten aus, dann hat er 
das Recht, die hiezu notwendigen Grundstiicke auf giitlichem Wege oder im Enteignungs
verfahren zu erwerben. 

Aile Eigentiimer k6nnen jedoch ihre Grundstiicke zu Eigentum behalten, wenn sie 
vor dem Vollzug der Expropriation sich verpflichten, die Arbeiten nach den ihnen erteilten 
Vorschriften unter der Aufsicht der Forstverwaltung, sei es mit, sei es ohne staatliche 
Unterstiitzung, selbst auszufiihren. Sie k6nnen zu diesem Zwecke Genossenschaften bilden. 
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Allen Grundbesitzern im Gebirge, die ihre au13erhalb des festgesetzten Umkreisesliegenden 
Grundstiicke freiwillig im Sinne des Gesetzes restaurieren, erhalten yom Staate Unter
stiitzungen, die in Lieferung von Samen, Pflanzen, in Geldpriimien oder in Arbeitsbeihilfen 
bestehen konnen. Nach der Novelle von 1913 werden au13erdem mindestens 1/3 der baren 
Auslagen ersetzt, wenn die restaurierten Grundstiicke freiwillig unter Staatsaufsicht 
gestellt werden. 

2. Diejenigen Ge birgsbOden und Weiden, deren Zustand eigentliche Restaurationsarbeiten 
noch nicht notwendig macht, konnen ohne Unterschied des Besitzers zum Zwecke ihrer 
Schonung (conservation) auf Antrag der Forstverwaltung und nach Begutachtung durch 
die oben bezeichneten Faktoren durch Verordnung des Staatsrates in Bann gelegt werden 
(Ia mise en de£ens), d. h. es kann die Beweidung dieser Fliichen auf eine bestimmte Zeit, 
jedoch hochstens auf 10 Jahre untersagt werden. Fiir den Entgang dieser Nutzung werden 
die Eigentiimer (Gemeinden, Private usw.) aus der Staatskasse entschiidigt. Die Hohe 
der Entschiidigung wird auf dem Verwaltungswege festgesetzt. 

Wiihrend der Bannzeit kann der Staat auf den Schonfliichen nebensiichliche Arbeiten, 
die eine schnellere Konsolidierung des Bodens gewiihrleisten, ausfiihren lassen, jedoch 
ohne daB dadurch die Natur des Grundstiickes geandert wird und dem Besitzer irgend
welcher Schaden erwachst. 

Will der Staat iiber die Frist von 10 Jahren hinaus den Bann aufrechterhalten, so muB 
er die Grundstiicke entweder auf giitlichem Wege oder auf dem der Expropriation erwerben. 

3. Das Gesetz regelt endlich die gemeindlichen Weideverhaltnisse innerhalb 
der Gebiete, welche der Restauration unterworfen oder mit dem Banne belegt sind. Es 
haben nunmehr die Gemeinden jahrlich dem Priifekten des Departement ein Reglement 
vorzulegen iiber den Umfang der Weideflachen, die Zahl und Gattung des Weideviehes, 
Anfang und Ende der Weidezeit und iiber die sonstigen Bedingungen der Weideausiibung. 
Das technische Gutachten iiber die Zulassigkeit der von der Gemeinde geplanten Weide
ausiibung steht der Forstverwaltung zu. 

Die Privaten, die iibrigens wenige Weideflachen im Gebirge haben, unterliegen dieser 
Reglementierung nicht; fiir sie gelten nur die Vorschriften iiber Bannlegung und Wieder
herstellung der GebirgsbOden. 

Die im Jahre 1886 abgeschIossenen Erhebungen erstreckten sich in den Alpen, Cevennen, 
Pyreniien und in dem Zentralplateau auf eine Fliiche von 3 220 000 ha in 1163 Gemeinden. 
Das Ergebnis war, daB 320 000 ha in 95 Perimetern liegend unter das Gesetz fallen. 

Die ersten Wildbachverbauungen wurden yom Jahre 1843 ab vorgenommen, dann 
aber infolge der politischen Ereignisse unterbrochen. Man glaubt bis zum Jahre 1945 das 
ganze Werk vollenden zu konnen. 

An dem System und Erfolg der Wildbachverbauung iibte der franzosische Forstmann 
Briot in der Revue des eaux et foreta 1905 (S. 205, 225) eine herbe Kritik. Er verwirft 
die groBen kostspieligen Bauwerke und glaubt, daB die Aufforstung geniigt, um die MiB
stande zu beseitigen. Dieser Auffassung trug die Novelle von 1913 Rechnung. 

Ein Hemmnis war die Bestimmung des 1882er Gesetzes, daB die Voraussetzung fiir 
die Wirksamkeit des Gesetzes das Vorhandensein von dangers nes et actuels war. Da solche 
unmittelbare Gefahren nicht immer festgestellt werden konnten, wurde die Anwendung 
des Gesetzes vielfach vereitelt. Daher ist Art. 2 in der Novelle von 1913 entsprechend 
abgeandert, wie vorhin angegeben. 

Schwappach 1) schildert seine 1905 gewonnenen Eindriicke iiber daS Gebiet der sich 
in die Durance ergieBenden AlpenfliiSlle, die unweit Avignon in die Rhone flieBt, wie folgt: 

. "Wahrend in anderen Gegenden der Alpen, namentlich in der Schweiz, Tirol und 
Osterreich, die verhaltnismaBig breiten Haupttaler durch Fruchtbarkeit ausgezeichnet 
sind und hier iippige Wiesen mit reichenFeldern abwechseln, findet man in den Tiilern 
der lsere, Arc, Ubaye usw. iiberall ausgedehnte Ablagerungen von Felsblocken und Geroll, 
an den Hangen aber zahlreiche Schuttkegel und Vermuhrungen. Die Weinberge sind hiiufig 
mit Steinen und Kies bedeckt, neben der LandstraBe trifft man in kurzen Entfernungen 
Schuttmassen aufgehiiuft, die sich infolge von Muhrenbildungen iiber die StraBen ergossen 
hatten und von hier wieder entfernt werden muBten. . .. Geradezu erschreckend ist 
das Bild, welches dem Besucher in den Seitentalern entgegentritt, wo die Wildbache 
ihren Ursprung haben. Tief eingeschnittene Runsen und Mulden, in welche Felsblocke 
und Steine hiiufig von gewaltiger GroBe den Boden bedecken, steile nackte Hiinge, oft 
in fortwiihrender Bewegung befindlich; ein Chaos, welches mehr den Vorstellungen ent
spricht, die sich unsere Phantasie von friiheren Perioden geologischer Entwicklung macht, 
als der Gegenwart." 

Auch Schwappach hat beobachtet, daB auch die 'heute noch iibertrieben ausgeiibte 
Schafweide einen wesentlichen Teil der Wildbachbildung verschuldet. Bei der groBen 

1) Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. 1906, 315. 
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finanziellen Bedeutung ('1 ha ernahrt 2 Schafe, Weidegeld 3-4 Fr.) stoBt ihre Beschrankung 
auf den heftigsten Widerstand der Bevolkerung und auf das Eingreifen des "Monsieur 
Ie depute". 

Die Kosten der Unternehmungen werden durch die bohen Grunderwerbungskosten 
sehr gesteigert. "Zuerst ruft die Bevolkerung urn Hilfe, dann aber wollen die Eigentiimer 
noch ein recht gutes Geschiift machen." Es sei daher zweifelhaft, ob es technisch und 
finanziell moglich ist, bei dem groBen Umfang der Wildbache aIle Schaden zu heilen. 

Demontzey hat 1894 den damals noch zu machenden Aufwand auf 205 Mill. Fr. 
geschatzt. Der Etat der Wildbachverbauungen betrug 1905 3,2 Mill. Fr., wovon mindestens 
1,2 Mill. Fr. auf schon laufende Arbeiten treffen. Mit Briot konne man der Ansicht sein, 
ob es nicht rentabler sei, die armseligen Hiitten aufzukaufen, als groBe Opfer zu ihrem 
Schutz zu bringen. 

Fiir die eingebildete KulturhOhe der Grande nation gibt der Satz Schwappachs 
Zeugnis: "In Le Villard muB man urn die Hauser herumgehen und durch die Tiiren hinein· 
schauen, urn sich zu iiberzeugen, daB man nicht nur Stallungen, sondern gleichzeitig auch 
Raume vor- sich hat, in denen Menschen wohnen sollen." 

Charles Du mon t sagt im Radical vom 11. August 1912: "Viele der mit hohen Kosten 
hergestellten Bauten wurden beim ersten Wolkenbruch weggeschwemmt, viele der veraus
gabten Millionen sind verloren." Auch er meint, die Hange miiBten erst durch Aufforstung 
oder Berasung befpstigt werden. 

C. Aufforstung der Landes de Gascogne. 

Die Landes de Gascogne 1) (keltisch "landa" = freies herrenloses Land), 
sudlich von Bordeaux zwischen dem Ozean und den FluBtliJern der Garonne 
und des Adour in den Departements Gironde, Landes und mit einem kleinen 
Teil in Lot-et-Garonne gelegen und 800000 ha umfassend, zerfallen in den 
parallel zur Kuste sich hinziehenden, 234 km langen, 3-7 km breiten Dlinen
gurtel mit einer Flache von etwa 102 000 ha und in die ostlich angrenzenden 
eigentlichen Landes mit einer Flache von rund 700000 ha. 

a) Die Bindung des Dunengurtels begann im kleinen schon von 1717 
abo Mit Sachkenntnis und Energie nahm dann spater Ingenieur Bremon tier 
dieses Kulturwerk in die Hand. Von 1787 -1793 bestockte er hauptsachlich 
mit Seekiefe~ cine Flache von 80 ha. Durch diesen Erfolg ermutigt eroffneten 
ihm im Jahre IX (1801) die Konsuln der Republik einen jahrlichen Staats
kredit von 50000 Fr. 1m gleichen Jahre wurde die Mitwirkung der Forstver
waltung angeordnet. Bis 1817 waren 4374 ha Dlinen be£estigt und angesat 
(195 Fr. pro Hektar). Eine V. v. 1817 ubertrug dieselben dem Generaldirektor 
fUr StraBen- und Bruckenbau unter Auflosung der bisherigen Kommissionen; 
der StaatszuschuB wurde erhoht. Erst von einem zu bestimmenden Alter ab 
wurden die aufgeforsteten Flachen der Forstverwaltung unterstellt. 1m Jahre 
1837 wurde diese ermachtigt, auf 7540 ha Dlinenwaldungen die Harznutzung 
einzuleiten und zu durchforsten, 1862 gingen die Arbeiten wieder an die Forst
verwaltung uber. 1m Jahre 1865 war die Befestigung und Kultivierung der 
Dlinen als vollendet anzusehen. Sie erstreckte sich auf eine Flache von 79 000 ha, 
Gesamtaufwand 9,61 Mill. Fr., einschlieBlich des Verbaues des Kustenstrandes 
13 Mill. Fr. 

Nach der Bewaldung erhoben Gemeinde und Private Anspruch auf die 
von ihnen bisher preisgegebenen Eigentumsrechte. Die Regelung erfolgte 
durch einen Vergleich. Auf Grund der G. V. 1860 und 1864 verkaufte der Staat 
von seinem Besitz 17127 ha urn 13,73 Mill. Fr. (801 Fr. pro hal, urn einen 
Fonds fUr die Aufforstungen im Hochgebirg zu schaffen. 1m Jahre 1905 betrug 
der Staatsbesitz 51442 ha, wovon 9000 ha unproduktiv sind. 

1) Dalloz et Verge, Code forestier 1884, 631ff. - von SejJkendorff, Die forstlichen 
Verhaltnisse Frankreichs 202ff. - Puton, Code fore stier 1883, 379ff. - Huffel149ff. -
Eine griindliche Darstellung gibt J en tsch im F.C. 1907, 10 u. 77. - Ferner Schwappach, 
Z. f. F. u. J. 1906, 327, Martin, F. C. 1909, 375. 
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Die Aufforstungen erfolgten durch Saat der Seekiefer, die Bindungen auBer 
mit Deckreisig mit Stechginster und Besenpfrieme. Eingesprengt sind einzeln 
Quercus pedunculata, occidentalis und ilex. Die Eiche dringt jetzt immer 
mehr vor. 

b) Die eigen tlichen Landes mit einer feinkornigen weiBen Sanddecke 
und einem undurchlassigen Ortstein ahnlichen Untergrund (alios genannt), waren 
im Sommer trocken und aller Quellen bar, im Winter iiberschwemmt, lieferten 
nur Farnkrauter, Ginster und Heide, deren Ertrag kaum zur Ernahrung einiger 
schwacher Herden geniigte. Die in Holz- und Lehmhiitten wohnende, von 
Fieber geplagte diinne Hirtenbevolkerung fristete ein kiimmerliches Dasein. 
Nachdem die Bindung der Diinen an der Kiiste erfolgreich untcrnommen worden 
war, ging es von 1837 ab an die Kultivierung der Landes. Dem Ingenieur Cham
brelen t gelang es ein Gefall des Gelandes von 1: lOOO festzustellen und fiir das 
ganze Gebiet ein Entwasserungsprojekt zu entwerfen. Bis 1849 hatte er auf 
eigene Rechnung eine Probeflache von 500 ha mit Seekiefern und Eichen (Quercus 
·tozza und occidentalis) aufgeforstet. Diesem Beispiel folgten auch Grund
besitzer, so daB bis 1855 bereits 20500 ha urbar gemacht und aufgeforstet waren. 

Durch G. v. 1857 wurde der Bau eines StraBen- und Eisenbahnnetzes vor
gesehen und den Gemeinden, welche teils in Sorge urn den Verlust ihrer arm
seligen Weidcn, teils aus Indolenz der Entwasserung und Aufforstung ihres 
35% der Gesamtflache betragenden Besitzes sich widersetzten, anheimgegeben, 
die Arbeiten zur Urbarmachung und Aufforstung unter kostenloser Anleitung 
durch die staatlichen Ingenieure zunachst selbst zu iibernehmen und zur Auf
bringung der Kosten einen Teil ihrer Odlandereien zu verkaufen. Der Kaufer 
muBte aber dann rIie Arbeiten ausfiihren. Verweigerten die Gemeinden die 
Kultivierung, dann sollte die Ausfiihrung auf Kosten des Staates erfolgen, 
der dafiir so lange im Besitze der kultivierten Gemeindegriinde bleiben sonte, 
bis die Unkosten samt Zinsen durch den Ertrag gedeckt waren. Zur Durch
fiihrung dieser Arbeit wurde der Regierung ein Kredit von 6 Mill. Fr. zur Ver
fiigung gestellt. Derselbe wurde aber gar nicht angegriffen, weil die samtlichen 
Gemeinden nun die Urbarmachung auf eigene Rechnung vornahmen und 
durch Verkauf von 189704 ha ihres im ganzen 291525 ha umfassenden Besitzes 
urn 13,64 Mill. Fr. (72 Fr. pro hal die notwendigen Mittel sich verschafften. 
Kaufer fanden sich genug. Die Privatgriinde von 350 000 ha, fUr die das Gesetz 
nicht galt, wurden aus eigener Initiative der Besitzer aufgeforstet. 

Auch hier erfolgte die Aufforstung durch Saat der Seekiefer. 
c) Durch die Aufforstung der Diinen und der Landes wurde das Gesamt

gebiet zu 85% bewaldet, namlich auf einer Flache von 704630 ha. Das ist der 
groBte zusammenhangende Waldkomplex Mittel- und Westeuropas. Hievon 
gehoren dem Staat 52147 ha (nur Diinenwald, wovon 9126 ha unproduktiv), 
den Gemeinden 74132 ha (davon nur 9350 ha unter Staatsaufsicht) und den 
Privaten 578 351 ha. 

Fiir die Melioration von 652 000 ha wurden von Gemeinden und Privaten 
einschlieBlich StraBenbau 52,53 Mill. Fr. (80,5 Fr. pro hal aufgewendet. 

Der wirtschaftliche Wert liegt in der Harznutzung (Terpentin) der See
kiefer, die Holznutzung von dieser (Grubenholz, Schwellen, Holzpflaster) und 
den Eichen tritt dagegen in den Hintergrund. Die Reineinnahme je ha war 
friiher mindestens 30 Fr. und der Gesamtwert der "Pignada", wie die Gascogner 
das Waldgebiet nennen, mindestens 500 Mill. Fr. Schwer hat dasselbe unter 
Waldbranden zu leiden (1893 35589 ha, 1900 lO 000 hal, dann auch unter 
Insekten und Pilzen. 

Die Umtriebszeit der Seekiefer betragt 60-80 Jahre, geharzt werden Stamme 
von 1 m Umfang an. 
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Die Gesamtwaldflache des Departements Landes betragt nach der Statistik von 
1908 516608 ha = 55,4%, womit dieses Departement an der Spitze der Bewaldung ganz 
Frankreichs steht. Es treffen auf die Walder des Staates 26 220, der Gemeinden unter 
Aufsicht 7845, ohne Aufsicht 49 268, der Priv;aten 433 275 ha. In einigen Gemeinden werden 
die bis jetzt noch vorhanden gewesenen Odlandereien nunmehr auch aufgeforstet. Der 
jahrliche Holzanfall betragt 1,90 Mill. fm, wovon 730to auf Nutzholz treffen. 

Das Departement Gironde hat 461 915 ha = 46,2 /0 Wald; hievon Staatswald 20 790, 
Gemeindewald unter Aufsicht 1482 ha, ohne Aufsicht 32 344, Privatwald 407 299 00. Die 
jahrliche Holzproduktion betragt 1 502 548 ha, wovon 45% Nutzholz. 

D. Aufforstung der Sologne 1). 
Die Sologne ist ein Plateau von 1/2 Mill. ha Umfang siidlich von Orleans. Der Boden 

besteht aus Quarzsand und Kies, der Untergrund aus undurchlassigem Ton und Kalk. 
Daher Versumpfung und Fiebergegend. Noch im 16. Jahrhundert war das Gebiet mit 
Laubholz bewaldet und durch seinen Wohlstand beriihmt. Die Entvolkerung durch die 
Religionskriege und Auswanderung (hohe Steuem, Wildschaden) hatten zur Folge, daB die 
seit alter Zeit vorhandenen Abzugsgraben verfielen, die Siimpfe sich ausdehnten, die Mittel· 
und Niederwaldungen herunterkamen und Heide, Besenpfriemen und Farnkraut die 
Oberhand gewannen. Erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts bildete sich ein Komitee' 
zur Behebung der MiBstande. Durch Anlage eines Kanals und Wegenetzes wurde die Land· 
wirtschaft gehoben, der Rest der Waldungen verbessert, Odland neu aufgeforstet. So 
entstanden innerhalb 50 Jahren 200 000 ha Neuaufforstungen ohne jede staatliche Bei. 
hiIfe. An Stelle des urspriinglichen Laubholzes wurde die Seekiefer begiinstigt. Allein 
im strengen Winter 1879/80 erfror ein groBer Teil der Seekiefernbestiinde (70000 ha). Man 
ging nun zur gemeinen Kiefer iiber, die aber nichts Besonderes leistet. Daher griffen die 
Privaten doch wieder zur Seekiefer in der Hoffnung, daB ein so strenger Winter so bald 
nicht wiederkehrt. 

E. Bindung der Diinen. 
Die geschilderten Erfolge Bremontiers bei der Diinenbefest~gung in der Gascogne 

waren 1808 AnlaB zu einer Zirkularverf:Ugung an die Prafekten alIer Kiistendepartements, 
die versuchsweise Vornahme der Diinenbefestigung mit verschiedenen Baum· und Pflanzen
arten (Sandrohr, Sandhafer, Tamariske, Ginster, Quecken usw.) zuempfehlen. Diese Ver· 
Buche wurden mit Erfolg in den Departements du Nord, Finistere, Gard und de l'Herault 
ausgefiihrt. 

Mit Energie griff dann Napoleon durch das Dekret yom 14. Dez. 1810 in die Frage 
der Diinenbindung ein. Dasselbe hat noch gesetzliche Kraft. Nach diesem Dekrete haben 
die Prafekten alIer Departements mit Diinen Plane herstellen zu lassen, auf welchen die 
dem Staate, den Gemeinden und Privaten gehOrigen und zur Bindung geeigneten Diinen 
kenntlich zu machen sind. Gleichzeitig haben sie Vorschlage iiber die Art der Bindung 
und den Gang der Arbeiten dem Minister vorzulegen. Dieser kann die Aufforstung anordnen. 
Sind die Privaten oder Gemeinden nicht willens oder imstande zur Vornahme derselben, 
so kann sie der Staat aufeigene Kosten ausfiihren. Dafiir erhalt er die- NutznieBung so 
lange, bis die verausgabten Betrage samt Zinsen ganz gedeckt sind. Hierauf werden die 
Diinen den Eigentiimern zuriickgegeben. Dieselben haben die Anpflanzungen zu schonen 
und dUrfen ohne st&atliche Genehmigung darin keinen Holzhieb vornehmen. Zur Beauf· 
sichtigung werden besondere Schutzbeamte angestellt. Die Leitung wurde der Direktion 
fiir StraBen· und Briickenbau iibertragen, 1862 der Forstverwaltung fiir den ganzen Um
fang des Staates. 

Die Kultur der Diinen erfolgt durch VolIsaat von Seekieferri (Pinus maritima), Ginster 
und DiinenOOfer (ein Reitgras Calamagrostis arenarea, franz. Gourbet). 

Die Flache der Diinen betragt in den Departements Nord und Somme 12200, Finistere 
und Morbihan 1600, Loire.inferieure, Vendee und Charente·inferieure 13600, Gironde 
und Landes (Gascogne) 102000, Mittelmeerkiiste 980 ha. Diese Flachen sind nahezu aIle 
mit der Seekiefer aufgeforstet (Huffel 150). 

4. Italien. 
Bei der Errichtung des Konigreiches Italien im Jahre 1861 waren zwolf verschiedene 

Forstgesetze in Kraft, darunter jene fiir Lombardei·Venedig von 1811, fiir das Konigreich 
Neapel von 1826, fiir Piemont von 1833 und 1834. Dieselben wurden schon vor dem Jahre 
1861 als unzureichend befunden. Daher die Bestrebungen zu einem Waldschutzgesetz 
in Piemont seit 1839, in Rem 1855, in Neapel, seitens des subalpinen Parlaments 1857. 

1) Nach Schwappach, Z. f. F. u. J. 1906, 331 und Revue usw. 1914, 222. 
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Von 1862-1873 standen sechs Entwiir.~e zu einem einheitlichen Gesetze in Beratung. 
Es geJang aber nur, etliche beJangJose Anderungen einiger LokaJgesetze durchzubringen, 
so die Revision des Forstgesetzes fiir die Marken und Umbrien von 1865, ftir Sardinien 
von 1873. 

A. Durch G. v. 4. Juli 1874 wurden die Gemeinden verpflichtet, ihre Oden 
Griinde binnen 5 Jahren entweder zu kultivieren oder, wenn sie unter dem 
Forstbanne standen, aufzuforsten oder zu verauBern unter der Bedingung 
der Wiederaufforstung. Bis 1898 wurden von den Gemeinden 19200 ha auf
geforstet, 22516 ha zur Aufforstung verkauft und 15026 ha zur Aufforstung 
bestimmt, im ganzen also 56742 ha ,fiir die Waldkultur gewonnen. 

B. Nach lebhaften parlamentarischen Debatten kam das Forstgesetz 
yom 20. Juni 1877 zustande. Dasselbe ist ein eigentIiches Schutzwaldgesetz, 
da es nur bestimmte Waldungen ohne Unterschied des Besitzers dem Forst· 
banne (vincolo forestale) unterwirft, aIle anderen aber frei laBt. 

Um die Ausscheidung der Bannwaldungen zu erleichtern, wurde das Berg. 
land in zwei Zonen geteilt: a) in die iiber, b) in die unter der oberen Vegetations. 
grenze der Kastanie.gelegenen Gebiete. Erstere, ob bewaldet oder nicht, sind 
unbedingt dem Forstbanne unterworfen, wenn sie auf den Gipfeln oder an den 
Abhangen der Berge liegen, letztere nur dann, wenn durch die Abschwendung 
oder Urbarmachung 

a) Abrutschungen, Senkungen, Verschiittungen, Erdeinstiirze und Lawinen 
verursacht werden, 

b) zum Schaden des Gemeinwesens der Lauf der Gewasser gestiirt wird, 
c) die Festigkeit des Bodens beeintrachtigt wird, 
d) die ortlichen hygienischen Bedingungen gefahrdet werden konnen. 
Terrassenformig angelegte Landereien, Obstanlagen und Plateaus sind 

bannfrei. 
Die Bannlegung aus Griinden der offentlichen Gesundheitspflege wurde 

auf Wunsch der Provinzen Rom, Bologna ·und Ravenna in das Gesetz 
aufgenommen, da deren friihere Forstgesetze dieses Argument bereits ent· 
hielten (Malaria I). Die Bannlegung aus klimatischen Griinden wurde aus
driicklich ausgeschlossen. 

Die obere Vegetatl.onsgren~e wurde als Scheidelinie gewahlt, weil iiber dieselbe 
hinaus nur die Forstkultur dauernd in Betracht kommen bnn. Nach der 
V. v. 10. Februar 1878 gilt nicht die tatsachlich gegebene Vegetationsgrenze, 
sondern diejenige, bis zu. welcher die Kastanie noch gedeihen konnte. Wo 
die Kastanie nicht vorkommt, wird die obere Grenze durch Analogie festgestellt. 
Dieselbe liegt im nordlichen Italien, wenn es sich nicht um die Siidseite handelt, 
in einer MeereshOhe von 400-700 m, in Mittelitalien von 450-900 m, in Unter. 
italien und Sizilien von 1200 m. 

Verboten ist in den Bannwaldungen die Abschwendung und Urbarmachung 
sowie die Fortsetzung des Ackerbaues. Letztere kann jedoch gestattet werden, 
wenn der Eigentiimer die zur Verhiitung von Schaden notigen Vorkehrungen 
trifft. Vorschriften hinsichtlich Fallung und Kulturen miissen sich auf den 
Zweck der Sicherung des Bodens und der Wiederverjiingung sowie der Waldo 
erhaltung im Interesse der Gesundheitspflege beschranken. 

Entschadigung kann der Waldbesitzer nur bei Bannlegung aus hygienischen 
Griinden fordern. 

Die Bannlegung erfolgt durch das in jeder Provinz au£gestellte Forstschutz
komitee (25), bestehend aus dem Prii.£ekten, einem Forstinspektor, einem 
Kulturingenieur und drei Mitgliedern des Provinzialrates. AuBerdem wird ein 
Mitglied des einschlagigen Gemeinderates mit beratender Stimme zugezogen. 
- Das Komitee entwirft auch fiir jede Provinz die Forstpolizeivorschriften. 
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Die Ausscheidung erfolgt von Amts wegen durch Eintragung in ein offent
liches Verzeichnis. Die Kosten tragt der Staat. Berufung an den Staatsrat 
(letzte Instanz) ist zulassig. 

Einen Zwang zur Auf£orstung von Bannlandereien kannte das Gesetz 
(v. 1877) nicht. Den Privaten raumte das Gesetz zwar die Moglichkeit ein, 
Aufforstungsgenbssenschaften (consorzi di rimboschimento) zu bilden, es kam 
aber nicht eine einzige zustande. Dem Staat, den Provinzen und Gemeinden 
war das Recht der Enteignung von Bannlanderein zum Zwecke der Aufforstung 
eingeraumt. Auch damit ging es nur langsam vorwarts. 

C. Das Forstgesetz von 1877 zeitigte nicht nur keinen Erfolg, sondern es 
wirkte schadlich, weil die vom Forstbann befreiten Waldungen und Griinde 
von uber 2 Mill. ha Flache zum groBten Teil verwustet oder gerodet wurden. 
Auch die unter Bann gestelltenWaldungen waren nicht gegen Verwiistung 
geschutzt, weil die SchutzmaBregeln sich nur auf die Befestigung des Bodens 
und den Lauf der Gewasser erstrecken durften, andere Rucksichten der Wald
pflege aber auBer acht blieben. Die Aufstellung eines Wirtschaftsplanes war 
auch fur die Gemeindewalder nicht gefordert. Als sonstige Ursachen fur das 
:Fehlschlagen des Gesetzes werden angegeben: falsche Auslegung, Mangel an 
Personal und Geldmitteln, manchmal auch zu groBe Nachgiebigkeit aus Gefallig
keit und Schwache. Die unter Aufsicht stehende Waldflache betrug 1877 
5,046 Mill. ha, 1879 2,997, 1900 2,936. 

Urn wenigstens die Restaurierung der Gebirgsgrunde rascher zu fordern, 
wurde - unter dem Eindruck der groBen Dberschwemmungen im Jahre 1882 -
das G. v. 1. Marz 1888 betr. die Forderung der Wiederaufforstung, 
namlich der Gebirgsgrunde an den Wildbachen und die Befestigung der Diinen 
am Meeresstrande, erlassen 1). Dasselbe ordnet zunachst die Aufstellung eines 
Verzeichnisses uber die Flache aller imoffentlichen Interesse aufzuforstenden 
Grunde an. Die diesbezuglichen Erhebungen ergaben eine Flache von 387 632 ha 
mit einem Aufforstungsaufwand von 47,91 Mill. Lire (123,60 L. je ha). Die 
festgestellten Flachen sollen von den Eigentumern, die sich zu Genossenschaften 
zusammenschlieBen konnen, aufgeforstet werden. Zu den Kosten tragt der 
Staat bis zu 3/5 bei. Tun sie dies nicht, dann kann der Staat die Grunde ent
eignen und aufforsten. Die frUheren Eigentumer konnen ihre Griinde binnen 
funf Jahren nach der Aufforstung zuruckfordern, gegen Erlegung des Ent
eignungspreises und der Aufforstungskosten samt Zinsen. Durch G. v. 7. Juli 
1902 wurde bestimmt, daB von den Aufforstungskosten 50-60% vom Staat, 
20 0/ 0 von der Genossenschaft und der Rest von der Gemeinde oder Provinz 
aufgebracht werden sollen. 

Einen groBen Erfolg hatte auch das G. v. 1888 nicht. Bis 1914 wurden von 
31 Genossenschaften 24209 ha mit 11,63 Mill. Lire Kosten aufgeforstet, wovon 
aber 8,16 Mill. Lire auf die Kunstbauten (Schutzmauern, Damme, Stauwerke) 
entfallen. Letzteren widmet man in der letzten Zeit mehr Aufmerksamkeit 
als den Aufforstungen. 

Von 1867-1910 wurden mit Staatshilfe 34189 ha aufgeforstet von der zunachst zur 
Aufforstung bestimmten Flache zu 72 681 ha. Kostenaufwand 12,86 l\fill. Lire, d. s. 376 Lire 
pro Hektar; hievon wurden geleistet vom Staat 7,19, Gemeinden usw. 5,13, Privaten 
0,54 l\fill. Lire. Auf die kiinstlichen Verbauungen entfielen hiervon 6,50 Mill. Lire. -
AuJ3erdem wurden von 1867-1910 von Gemeinden, juristischen Personen und Privaten mit 
Staatsunterstiitzung 29325 ha freiwillig in Bestockung gebracht. Der Staat lieferte hiezu 
178 l\fill. Pflanzen und 134100 kg Samen. 

1m ganzen wurden also von 1867-1910 63 514 ha aufgeforstet. Trotzdem ist aber 
die Forstflache seit 1870 urn 1/2l\fill. ha zuriickgegangen. AuJ3erdem wurde noch eine viel 
groBere Flache von gut bestandenen Waldungen zu armseligen Buschwaldungen herunter
gewirtschaftet. 

1) Perona, A. F. u. J. Z. 1888, 182. 
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1m Jahre 1904 waren nach dem G. v. 1877 1 ) 

a) dem Forstbanne unterworfen Hektar: 

Wald 
Buschwerk 
Odland .. 

tiber unter 
del' Kastanienzone 

1601973 1360 072 
218614 175813 
575247 202914 

Zusammen 2 395 834 1738799 

b) vom Forstbanne befreit Hektar: 

Zusammen 

2962045 
394427 
778161 

4134633 

Wald . . .. 67326 1 165501 1232827 
Buschwerk . . .. 51 152 414316 465468 
Odland. . . . .. 120 464 372 433 492 897 

Zusamm--en--~2~3~8~9~42~----~1~9~52~2~W~----~2~1~9~1-1~9~2 

D. Ein Forstgesetzentwurf yom Jahre 1902, del' aIle Walder ohne Ausnahme dem gesetz
lichen Forstschutz unterstellen wollte, kam nicht zur parlamentarischen Verabschiedung. 
Infolgedessen half man sich zunachst mit dem EriaB von Spezialgesetzen ftir besonders 
gefahrdete Gebiete. Diese sind: 

1. G. v. 26. Juni 1902 betr. den Schutz del' Waldkultur im Gebiete des Sele bezweckt· 
den Schutz der Quellen ftir die Trinkwasserleitung der Puglien. Die Aufforstungsflache 
umfa13t 18000 ha, bis 1910 waren 516 ha mit aufgeforstet. 

2. G. v. 31. Marz 1904 betr. Vorkehrungen ftir die Provinz Basilicata. Ftir Auffor
stungsarbeiten wurden ftir 20 Jahre 5,4 )fill. L. ausgeworfen. AuBerdem noch 21,6 Mill. L. 
ftir Gewasserregulierung samt den damit verbundenen Aufforstungen. Bis 1914 waren 
2808 ha mit 1,20 Mill. L. Kosten aufgciorstet. Das Gesetz flihrt den behordlichen Forst
schutz ein, die Befreiung von del' Grundsteuer ftir Aufforstungsflachen und die Gewahrung 
von Pramien fUr diese. Gerade dieses Gebiet wurde von Wald arg entblo13t. Yon 1840 
bis 1860 wurden die Gemeindewaldungen aufgeteilt, gerodet und verwtistet, von 1861 
bis 1870 wurden Abholzungen vorgenommen, urn den Briganten den Unterschlupf zu 
erschweren, von 1870-1910 wurden noch weitere 30 000 ha verwtistet und gerodet. 

3. G. v. 15. Juli 1905 zur Befestigung und Aufforstung del' Gebirgshange in Venetien 
und in del' Provinz Bari, veranlaBt durch die auBergewohnlichen Hochwasser von 1905. 

4. G. v. 26. Juni 1906 fUr Kalabrien, eine Folge vorhergegangener Hochwasserkata
stroph€ll. Ftir Aufforstungen wurden auf die nachsten 20 Jahre 4,25 Mill. Lire und ftir 
Ableitung der Gewasser usw. 35,87 Mill. L. vorgesehen. Bis 1914 waren 3494 ha mit 
1,23 Mill. L. aufgeforstet. Grundsteuerbefreiung und Pramien. 

5. G. v. 19. Juli 1906 betr. den Vesuv, welches Mittel flir wasserbautechnische und 
forstwirtschaftliche Arbeiten, namentlich am Stidabhang, bereitstellt. 

6. V. v. 14. Juli 1907 fiir Sardinien, welche drei Aufforstungsgesetze zusammen
fa13te. Das G. v. 2. August 1897 hatte ftir Aufforstungen und Verbauungen einen Kredit 
vQn 1,25 Mill. L. eroffnet. Bis 1914 wurden 537 ha mit einem Kostenaufwand von 0,861 Mil
lionen L. aufgeforstet. 

5. Zaristisches Ru6land. 
Das Waldschutzgesetz vom 4. April 1888 macht einen Unterschied 

zwischen Schutzwaldungen im engeren Sinne und zwischen Schonwaldungen. 
Die Bestimmungen liber Schutz- und Schonwaldungen gelten fiir die samtlichen 
Waldbesitzkategorien ohne Ausnahme im ganzen europaischen RuBland. 

Schutzwalder heiBen Walder, deren Erhaltung im Interesse des Staates 
oder des Gemeinnutzens notwendig ist. Sie unterliegen besonderen Schonungs
maBregeln. Ais solche werden bezeichnet Walder und Gebiische, 

a) die den FI ugsand zurlickhalten oder vor dessen Ausbreitung an Meeres
ufern, an schiff- und floBbaren Fliissen, an Kanalen und kiinstlichen Wasser
bassins schirmen; 

b) die Stadte, Dorfer, Eisenbahnlinien, Chaussee- und Postwege, kultur
fahiges Land sowie Nutzungen jeder Art vor Sandwehen schiitzen, oder deren 
Vernichtung die Bildung von Flugsand begiinstigon konnte; 

1) Perona, Internat. landw. KongreB. Wien 1907. 
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c) die den Ufern schiffbarer Fliisse, den Einfassungen der Kanii.le und 
WasserqueIlen, Schutz vor Zusammensturz, Unterwaschung und vor Bescha
digung durch Eisgang gewahren; 

d) die auf Bergen, jah abschiissigen Flachen und auf Abhangen stehend, 
Erd- und Felsstiirzen vorbeugen oder Widerstand leisten, sowie das Wegspiilen 
des Erdreichs, die Bildung von Lawinen und reiBenden Sturzbachen verhindern 
(Art. 4). 

Als Schutzwalder im engeren Sinne werden mithin jene Waldungen bezeichnet, 
deren Erhaltung zur mechanischen Befestigung des Bodens und zum Schutz 
gegen Bergstiirze notwendig ist. 

Die Schonwaldungen - den Ausdruck selbst gebraucht das Gesetz 
nicht direkt - sind jene Waldungen, die zum Schutze der Quellgebiete, des 
oberen Laufes der Fliisse und deren Zufliisse dienen (Wasserschutzwaldungen). 
Die forstpolizeiliche Stellung derselben liegt zwischen jener fUr die Schutz
waldungen und fUr die Nichtschutzwaldungen. 

Verboten ist fiir Schutzwalder die Rodung. Die Bewirtschaftung der
,selben hat nach einem Wirtschaftsplan zu erfolgen, in dem die Vornahme von 
Kahlhieben verboten und die Reihenfolge der Hiebe und die Verjiingung auf 
nlttiirlichem Wege vorgeschrieben werden kann 1). Ferner kann verboten werden 
das Stockroden, das Viehweiden, das Streusammeln und jede andere zur Ver
wiistung des Waldes beitragende Waldnebennutzung. Die den Bauern in Polen 
bestatigten Servitutsrechte werden jedoch durch diese Einschrankungen nicht 
beriihrt. Gesetzlich gelichtete oder gerodete Waldflachen miissen \'lieder auf
geforstet werden, eventuell zwangsweise ;zudem Geldstrafen. 

Fiir die Schon walder gelten hinsichtlich der Rodung, der Waldverwiistung, 
der Aufforstung und der Viehweide die fUr aIle Nichtschutzwaldungen geltenden 
Vorschriften. Das Forstschutzkomitee kann aber noch besondere Anordnungen 
treffen und namentlich die Rodung ganz verbieten oder auch zulassen, wenn 
dieselbe bei der GesamtgroBe der Waldung und in dem von dem Besitzer ange
gebenen Umfange dem Wasserreichtum der Quellen keinen Abbruch tun kann. 

Die Erklarung der Schutz- und Schonwaldungen erfolgt durch das 
in den Gouvernements und Kreisen eingesetzte Forstschutzkomitee. Das
selbe steht unter dem Prasidium des Gouverneurs und besteht der Regel nach 
aus dem Adelsmarschall, einem Mitglied des Bezirksgerichts, zwei Forstbeamten 
usw., sowie aus zwei von der Landschaftsversammlung aus der Zahl der orts
angesessenen Waldbesitzer erwahlten Mitgliedern, im ganzen aus 10 Mitgliedern. 
Dieses Kollegium entscheidet durch Stimmenmehrheit. Organe der Schutz
komitees sind die Beamten der Kronforsteien, der Polizei und der Kreis
behorden fiir Bauernangelegenheiten. 

Alle Anordnungen des Forstschutzkomitees treten yom Tage ihrer Ver
offentlichung oder ZusteIlung an den Waldbesitzer ab in Kraft, auch wenn gegen 
dieselben Beschwerde beim Domanenminister (binnen 2 Monaten) erhoben wird. 

Das Recht der An tragstel1ung auf die Festsetzung der Schutzwald
oder der Schonwaldeigenschaft haben aus eigener Initiative die Gouvernements
und Kreislandgerichte, die Verwaltungen des Komniunikations-Ministeriums 
und die Ressorts der Apanagen und der Reichsdomanen. Privatpersonen und 
Gesellschaften, die an der Schonung und Erhaltung der Waldung ein Interesse 
haben, haben eine darauf beziigliche Eingabe an die genannten Verwaltungen 

1) FUr die Anfertigung von Planen speziell fiir Schutzwalder erging eine Instruktion 
vom 22. Marz 1889. Danach werden in Nadelholzwiildern Kahlhiebe bedingungslos ver
boten und ausschlieBlich nur Plenterhiebe gestattet. In besonders wichtigen Schutzwal
dungen· soll die Holznutzung auf die Gewinnung des Diirrholzes und der zur Sicherung 
der natiirlichen Verjiingung wegzunehmenden Baume beschrii.nkt werden. 
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und Behorden zu richten, die dieselbe an das Forstschutzkomitee weiter geben 
(Art. 30). 

Nur jene Waldungen oder Teile von solchen, die tatsachlich nach der vor
geschriebenen Ordnung als Schutzwaldungen erklart worden sind, unterliegen 
den hierfur geltenden Vorschriften. 

Jeder Entscheidung durch das Forstschut2.komitee, ob ein Wald als Schutzwald oder 
als Schonwald zu bezeichnen sei, hat eine ortliche Untersuchung des Sachbestandes durch 
Beamte der Kronforsteiverwaltung vorauszugehen. Dem Waldbesitzer ist von dem Termin 
sieben Tage vorher schriftlich Kenntnis zu geben. Wegen Nichterscheinens des Wald
besitzers oder seines Verwalters erleidet die Untersuchung keinen Aufschub. 'Ober den 
Befund wird ein Protokoll aufgenommen. Der Waldbesitzer hat das Recht, zu demselben 
innerhalb 30 Tagen ein Gegengutachten abzugeben. Nach Ablauf dieser Frist schreitet 
das Forstschutzkomitee zur miindlichen Verhandlung, zu welcher auch der Waldbesitzer 
zur Geltendmachung seiner Anspruche eingeladen wird. Die Beschltisse des Schutzkomitees 
konnen Yom Waldbesitzer auf dem Beschwerdeweg angefochten werden. Sie werden in 
der Gouvernementszeitung oder in den KreisbJattern dreimal veroffentlicht. 

Wenn es sich urn Schonwaldungen handelt, werden die Waldbesitzer zur ortlichen 
Untersuchung des Sachverhaltes nicht personlich beigezogen, erhalten aber Kenntnis 
von der Einleitung des Schutzwaldverfahrens und konnen ihre Einwurfe gel tend machen. 
Der weitere Verlauf der Verhandlung ist der gleiche wie bei den Schutzwaldungen. 

Haben die Beschliisse des Komitees betreffs eines Schutzwaldes Rechtskraft erlangt, 
so haben die Forstbeamten der Kron· oder Apanagenverwaltung auf Rechnung der Reichs
rentei einen ForstwirtschaftsplaI1 auszuarbeiten, der dem Waldbesitzer zur Anbringung 
seiner Einwendungenzugestellt wird, aber ungeachtet dessen yom Tage der Zustellung 
ab fiir ihn verbindlich ist. Der Plan unterliegt der Bestiitigung'des Forstschutzkomitees. 

Der Besitzer von Schonwaldungen ist nicht verpflichtet, einen Forstwirtschaftsplan 
aufstellen zu lassen. Tut er es freiwillig, dann kann er wie jeder Waldbesitzer den
selben dem Forstschutzkomitee zur Bestatigung - und zu seiner eigenen Sicherstellung -
vorlegen. 

Das Forstschutzkomitee kann alle zur Pflege der Schutz walder notigen 
forstwirtschaftlichen MaBregeln treffen. Wenn die Ausfiihrung derselben beson
dere Kosten verursacht und diese der Besitzer nicht selbst ubernehmen will, 
dann hat das Domanenministerium das Recht, die Waldungen der Gesellschaften, 
Anstalten und Privatpersonen als Kroneigentum zu erwerben. Den Besitzern 
bleibt auf 10 Jahre das Ruckkaufsrecht gewahrt unter Erlegung der gezahlten 
Kaufsumme, der aufgewendeten Kosten und der jahrlichen Zinsen zu 6% fur 
beide Summen. 

Alle Schutzwaldungen sind von Staatsabgaben sowie von landwirtschaft
lichen Grundsteuern befreit; ebenso alle neuangelegten WaldfHichen auf einen 
Zeitraum von 30 Jahren von Beginn der Aufforstung ab, wenn dieselbe nicht 
als Ersatz fur andere gerodete Flachen gleicher GroBe erfolgt. 

Ende des Jahres 1899 war der Forstschutzdienst in den samtlichen 66 Gouvernempnts 
des europiiischen und asiatischen RuBiands und des Kaukasus eingerichtet. 

6. Schweden. 
Das Schutzwaldgesetz vom 24. Juli 1903, in Kraft getreten 1905, erklart die 

Walder als Schutzwaldungen, deren Bestand gegen das Herabgehen der (Nadel-) 
Waldgrenze im Hochgebirge des Nordens und zum Schutz gegen Flugsandfelder 
im sudlichen Schweden erforderlich ist. In den Schutzwaldern darf die Abhol
zung auBer fur den Hausbedarf nur nach vorheriger Abstempelung durch den 
Staatsforstbeamten erfolgen. Erweist sich eine groBere Beschrankung des 
Nutzungsrechts des Eigentumers erforderlich, dann kann sie verfiigt werden. 
Der Eigentiimer kann aber dann die Enteignung durch den Staat verlangen; 
hievon wurde bis jetzt kein Gebrauch gemacht. 

Die Schutzwaldungen befinden sich hauptsachlich in Herjedalen, Jamt
land und Dalekarlien (Kopparberg). 
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7. Norwegen. 
Das G. v. 20. Juli 1893 iiber die Erhaltung des Schutzwaldes lind wider 

die Verwiistung der Walder erteilte der Bezirksbehorde die Ermachtigung, 
mit koniglicher Genehmigung Vorschriften fiir die Behandlung des Schutz
waldes sowie auch der iibrigen Waldungen ihres Bezirkes zu erlassen. Mehrere 
Kreise setz.ten daraufhin die Mindestdimensionen der zu fallenden Stamme fest. 

Als Schutzwaldungen gelten Waldungen, die zum Schutze gegen Lawinen 
und Felsstiirze, Dberschwemmungen und Versandungen, von anderem Wald 
oder Kulturland dienen; ferner Walder, die wegen ihrer Lage im Hochgebirge 
und an der Vegetationsgrenze, geg~n das Meer oder hoch im Norden geringes 
Wachstum haben und zu ihrer Erhaltung zu pflegen sind. 

Diese Bestimmungen sind mit einigen Abanderungen und Erganzungen 
in das zur Zeit geltende Schutzwaldgesetz vom 8. August 1908 iiber
gegangen. 

8. Rumanien. 
Das FG. v. 1881 war zugleich das erste Schutzwaldgesetz (S. 215). Das 

geltende FG. v. 19lO erklart als Schutzwaldungen die Waldungen, 
a) welche auf den Gipfeln, Kammen und Abhangen der Gebirge und auf 

den Hiigeln der Gebirgsregion liegen, 
b) die eigentlichen- "Schutzwaldungen", d. h. die, welche sich im Einzugs

gebiet der Wildbii.che befinden; deren Existenz notwendig ist, um den Einsturz, 
die Bewegung des Bodens, Unterwaschungen, Stein- und Felsstiirze zu ver
hindern; die an steilen Hangen den Schutz der Eisenbahnen und StraBen garan
tieren; die die Entstehung von Flugsand verhindern, 

c) welche zum Schutze der FluBufer gegen Einbriiche und Unterwaschungen 
dienen, den regelmaBigen Lauf der Gewasser und die Quellen sichern, 

d) welche zur Landesverteidigung notwendig sind, 
e) die iibrigen Privatwaldungen, deren Besitzer die Stellung unter Forst

aufsicht beantragen. 
Die Bewirtschaftung der privaten Schutzwaldungen erfolgt nach einem 

durch konigliches Dekret genehmigten Abnutzungs-Reglement, welches fUr 
jeden Wald von einem staatlich anerkannten Forstbeamten unter dem Gesichts
punkte der Konservierung und der natiirlichen oder kiinstlichen Wiederver
jfulgung des Waldes aufzustellen ist. 

Die Ausscheidung der Schutzwaldungen erfolgt durch den aus fiinf, vom 
Konig ernannten Forstbeamten bestehenden Forsttechnischen Rat. . Nach 
Einwilligung des Ministers fUr Landwirtschaft und Domanen wird das Verzeichnis 
der ausgeschiedenen Schutzwaldungen'"im Staatsanzeiger verOffentlicht. Da
gegen kann von den Interessenten innerhalb 6 Monaten bei demselben Minister 
Einspruch erhoben werden. Dieser hat die definitive Entscheidung. 

9. Bulgarien. 
Nach dem G. v.1904 und 1906 gehOren zu den Schutzwaldungen jene Wal

dungen, welche auf dem Steingerolle hoherer Berge, auf AnhOhen, an den Ufern 
des Meeres und der Fliisse oder in Quellengebieten liegen, oder die unterhalb 
liegenden Griinden Schutz gewahren. Kahlhiebe sind verboten. 
. Unbestockte Flachen sind, je nach GroBe, innerhalb 4-30 Jahren auf

zuforsten, wenn die Waldbestockung zur Verhinderung der Entstehung und 
Weiterverbreitung von Felsstiirzen und der Dberschwemmung der unterhalb 
liegenden Griinde und Gebii.ude notwendig ist. Weigern sich dessen die Ge
meinden oder Privaten, dann hat der Staat das Enteignungsrecht. Die so 
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entstandenen Waldungen heiBen Streng- SchutzwiUder. - Diese Neuauffor
stungen sind 20 Jahre steuerfrei. 

10. Serbien. 
Nach dem Forstgesetz yom 30. Marz 1891 und den hiezu erlassenen Novellen 

(2. August 1898, 26. Januar 1900, 16. Mai 1902, 23. Marz 1904) unterliegen die 
Privatwaldungen der staatlichen Aufsicht, wenn sie sich auf Gebirgsabhangen 
befinden, von denen starke Winde und Stiirme ausgehen, oder wenn sich diese 
Waldungen auf steinigen Bergen, Abhangen, Gerollen befinden, wo die Baume 
den starken AbfluB des Wassers, Abspiilungen, Fortschwemmen von Erdreich, 
Entstehen von Wasserrinnen und "Oberschwemmungen verhindem, sowie end
lich, wenn die Waldungen auf unbestandigem oder Morastboden oder Flug
sand Jiegen. Waldungen, welche nach ErlaB dieses Gesetzes von Privatbesitzem 
nach den Anweisungen und unter Aufsicht von Kreisforstem aufgeforstet 
werden, sind 'fUr 10 Jahre steuerfrei. 

11. Spanien. 
Nach dem Forstgesetz yom 24. Juni 1908 sind diejenigen Walder Schutz-

waldungen, welche 
a) auf den Hohen der Wasserscheiden liegen, 
b) den Lauf des Regenwassers regulieren, 
c) das Abrutschen von Erdreich und Felsen und die Bildung von Diinen 

hintanhalten, den lockeren Boden binden, Kanalbauten und Verbindungswege 
schiitzen, die Triibung des Nutzwassers der Ortschaften verhindem, 

d) sumpfige Stellen verbessem, 
e) die gesundheitliche und wirtschaftliche Lage der Ortschaften beeinflussen. 
Grundstiicke, durch deren Aufforstungen die genannten Wirkungen erzielt 

werden konnen, sind den bereits vorhandenen Waldungen gleichzuachten 
(Art. 1). 

Zur Durchfiihrung des Gesetzes werden in jeder Provinz nach Anhorung 
der Provinzialrate fiir Ackerbau und Viehzucht durch konigliches Dekret die 
Forstzonen von offentlichem Nutzen oder die Schutzwii,lder (montes pro~ctores) 
als solche erklart (Art. 2). Dieselben stehen den katalogisierten Waldern gesetz
lich gleich und sind ebenfalls dem Ministerium der offentlichen Arbeiten unter
stellt. 

Die Eigentiimer (Einzelpersonen oder Verbande offentlichen oder privaten 
Rechts) der in die Schutzwaldzone fallenden nicht katalogisierten Walder und 
Grundstiicke konnen sich zu Genossenschaften zusammenschlieBen. Die 
Landstadte, Provinzialvertretungen und sonstige Korporationen offentlichen 
Charakters sind ermachtigt, ihre Grundstiicke und nicht katalogisierten Walder 
der Schutzzone in die Genossenschaften einzuschieBen (Art. 3). 

'OberlaBt die Genossenschaft, welche iiber eine zusammenhangende Flache 
von mehr als 1000 ha innerhalb der Schutzzone verfiigt, dieselbe dem Staat zur 
Aufforstung, dann vergiitet ihr der Staat auf die Dauer der Aufforstung jahr
lich 3% des Vermogenssteuerwerts des Bodens (Mittel aus den letzten 5 Jahren). 
AuBerdem ist sie so lange grundsteuerfrei, bis der Wald sich in voller Produktion 
befindet. 

Nach vollendeter Aufforstung konnen die Eigentiimer oder Genossenschaften 
die Griinde gegen El'Satz der Aufforstungskosten ohne Anrechnung von Zinsen 
und des Aufwandes fiir die Tatigkeit des staatlichen Forstpersonals als ihr 
Eigentum zuriickfordern. Kann diese Zahlung nicht sofort geleistet werden, 

Endres, Foratpolitlk. 2. Aufl. 18 
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dann bleibt der Staat so lange im Nutzungsbesitz des Waldes, bis dieselbe voll· 
standig geleistet ist. Ziehen es die Eigentiimer vor, den Wald an den Staat 
abzutreten, dann wird ihnen der genannte Vermogenssteuerwert des Bodens 
vergiitet (Art. 5). 

Will der Eigentiimer von Grundstiicken und Waldern jeder Art innerhalb 
der Schutzzone, welche eine zusammenhangende Flache von mindestens 100 ha 
bilden, dieselben seIber aufforsten (ohne in die Genossenschaft einzutrcten), 
so gewahrt ihm die Forstverwaltung unentgeltlich jede technische Hilfe, Samen 
und Pflanzen, Grundsteuerfreiheit. AuBerdem erhalt er die im Art. 15 des 
G. v. 24. Mai 1863 ausgesetzten Pramien. Diese konnen auch als Unterstiitzung 
fiir die Dauer der Aufforstung gewahrt werden, wenn diese nach dem Entwurf 
der Forstverwaltung erfolgt. 

Diese Vergiinstigung nach dem G. v. 1863 genieBen auch die Eigentiimer 
der nicht in der Schutzzone liegenden Grundstiicke und Walder (Art. 4). 

Das Sondereigentum an den Schutzwaldern wird nicht beeintrachtigt. FUr 
jeden Schutzwald wird aber ein Wirtschaftsplan aufgestellt, der durch konig. 
liche Verordnung zu genehmigen ist. Derselbe hat lediglich den Zweck, die 
Erhaltung und den Fortbestand der Walder zu sichern, ohne daB sich die Behdrde 
weiter in die Bewirtschaftung einmischt. Die freie Benutzung des Eigentums 
soll gewahrt bleiben unter Beriicksichtigung der ortlichen Gewohnheiten 
(Art. 6). 

Will der Eigentiiiner einesin die Schutzzone fallenden Waldes denselben 
nicht auf eigene Rechnung aufforsten und auch mit anderen sich nicht vereinigen, 
um die Aufforstung dem Staate anzubieten, oder paBt ihm der genehmigte 
Wirtschaftsplan nicht, so hat der Staat das Recht der Zwangsen teign ung 
nach MaBgabe des G. v: 10. Jan. 1879 (Art. 7). . 

Um die Erhaltung und Verbesserung der Schutzwalder zu sichern, ver· 
pflichtet sich der Staat, dieselben mit Fahrwegen zu versehen, gegen die Waldo 
brandgefahr Feuerstreifen im Wald und langs der Eisenbahnen anzulegen 
und Telegraphen- und Telephonstationen zu errichten, Waldwarter, die im 
Walde wohnen, aufzustellen, die Krankheiten des Waldes zu studieren und 
zu bekii.mpfen, auf den Ackerbauschulen forstlichen Unterricht erteilen zu lassen, 
Baumschulen zu errichten (Art. 10). . 

FUr die besten Aufforstungen werden jahrlich Geldpramien verteilt. -
Die Kosten, welche durch die Ausfiihrung des Gesetzes dem Staate entstehen, 
werden jahrlich festgestellt und in das Staatsbudget eingesetzt. Die yom Staat 
mit den Waldbesitzern iiber die Aufforstung vereinbarten Vertrage treten erst 
in Wirksamkeit, wenn die Kosten im Staats budget bewilligt sind (Art. 12). 

In einem Zusatzartikel zum Gesetz wird verfiigt, daB die Grundstiicke und 
Walder der Schutzzone, von w~nigstens 100 ha Umfang, welche sich in tiefen 
Nebentalern der Berge befinden, anstatt der wirklichen Aufforstung nur mit 
Strauchern und Baumen bestockt zu werden brauchen, wenn damit die hydro. 
logischen Zwecke und die Bindung des Erdreiches ebenfalls. erreicht werden. 
Die Begftnstigungen sind die gleichen wie bei der Aufforstung (s. Art. 4). 

1m Jahre 1911 wurde gesetzlich verfiigt, "es habe die Regierung innerhalb 
drei Monaten einen Gesetzentwurf iiber die Forderung des Forstwesens und 
der Fischerei einzubringen". Dieser Entwurf soIl vornehmlich Aufforstungen, 
den Bau von Wohnungen fiir die Waldhiiter, die Erstellung von Feuerschneisen, 
von Holztransporteinrichtungen, die Vermarkung und Vermessung der Schutz
waldungen, die Ausscheidung der offentlichen Waldungen und deren rationelle 
Bewirtschaftung, die Verbesserung des Wasserregimes und die Verbauung der 
Wildbache, die Konsolidierung der Diinen und die Wiederbevolkerung der 
Gewasser in Aussicht nehmen. 
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12. Travancore. 
Travancore, im Siidwesten von Ostindien, zahlt zu den sog. "Native States of India", 

ist aber politisch selbstandig mit eigenem S~tsoberhaupt (Mahara-dscha) und eigener 
Volksvertretung. Die unter Staatsaufsicht stehende Waldflache betragt 607 100 ha = 
30,9% der Landesflache, auf den Kopf der Bevolkerung treffen 0,177 ha Wald 1). 

Dieser Staat hat eine sehr gute und st.reng~ Forstpolizeigesetzgebung in dem "Travancore 
Forest Regulation" yom Jahre 1893. Dadurch wurden die 1888 erlassenen Forstgesetze 
auBer Kraft gesetzt. Die Schutzwaldgesetzgebung erstreckt sich nur auf die Privat
waldungen. Die Regierung kann das Roden und das Abbrennen derselben verbieten, wenn 
die Erhaltung des Waldes notwendig erscheint 

1. zum Schutz gegen Windgefahr, ltberschwemmungen, Erdrutsch und Gerollschiebung, 
2. zur Erhaltung des Bodens auf Bergriicken, Boschungen und in Talem, gegen die 

Bildung von Wildbachen und Erosionen, gegen Flugsand' und Steinfall, 
3. zur Erhaltung der Quellen und des Wasserstandes der Fliisse und Seen, 
4. zum Schutz von StraBen, Briicken, Kaniilen und anderen Verkehrsverbindungen, 
5. zur Wahrung der pffentlichen Gesundheit. 
Die Regierung kann auf Schutzwaldgrundstiicken auch Verbauungen ausfiihren lassen. 

Nach Bediirfnis konnen Schutzwaldungen von der Regierung in Pacht genommen oder 
enteignet werden. 

Die Regierung hat das Recht, bestimmte Grundstiicke, mit Wald bestockt oder unbe
stockt, zu reservieren. Mit der Reservierung wird verboten: das Roden, Feuermachen, 
die Viehweide, die Fallung oder Beschadigung von Baumen, die Ausiibung der Jagd und 
Fischel'ei usw. Die darauf lastenden Roohte (Viehweide usw.) werden abgelOst oder 
reguliert. 

Die Baume - es gibt nur Laubholz - sind eingeteilt in: 
1. Konigliche Baume (Royal trees), d. s. Teak, Blackwood (Dalbergia latifolia), Eben

holz und Sandelliolz. Diese diirfenauch in Privatwaldungen ohne schriftliche Regierungs
erlaubnis nicht gefallt werden. Beansprucht der Privatwaldbesitzer die gefallten Baume 
fiir sich, dann muB er die Halfte des Preises bezahlen. Nimmt der Staat konigliche Baume 
yom Privatgrund weg, dann zahlt er dem Besitzer die Halfte des Tarifpreises. 

2. Reservierte Biiume, d. s. diejenigen Baume in Staatsforsten oder auf Boden, iiber 
den die Regierung verfiigt, die keiner ohne schriftliche Erlaubnis der ForstbehOrden fallen 
darf. Die Namen dieser Baume werden veroffentlicht. 

3. Nicht konigliche und nicht reservierte Baume. 

1) S. K. Pillai aus Travancore, Forstw. Centralbl. 1917, 189. 

18* 



Achtes Kapitel. 

Privatwaldwirtschaft. 

I. Bedeutung nnd Verteilnng der Privatwaldungen. 

1. Die privatwirtschaftUche Bedeutung nach Besitzgro8en. 
Die wirtschaftliche Stellung, welche der Wald im Privatbesitz einnimmt, 

ist verschieden, je nachdem es sich urn den GroBwaldbesitz, den mittleren 
oder bauerlichen Waldbesitz handelt. 

A. Der Gro8waldbesitz im allgemeinen. 

Der GroBwaldbesitz bildet fast immer ein selbstandiges Vermogens- und 
Erwerbsobjekt, welches in der Regel mit dem iibrigen Grundbesitz des Wald
besitzers und dem damit zusammenhangenden landwirtschaftlichen Betrieb 
keinen oder nur einen sehr losen Zusammenhang hat. Der Wald ist eine 
werbende Kapitalanlage mit dem Zweck, dem Besitzer ein sicheres jahrliches 
Einkommen zu gewahren. Die besonderen Vorziige der Waldwirtschaft kommen 
hier voll zur Geltung: Sicherheit des Kapitalwertes und des Rentenbezuges, 
Zunahme des Wertes und der Rente infolge des Steigens der Holzpreise, 
Bequemlichkeit der Vermogensverwaltung (kein lebendes Inventar, keine 
Betriebsgebaude, wenig Beamte, keine in der Hausgemeinschaft lebende 
Dienstboten). Dazu noch Vorteile mehr affektioneller und sozialer Art. 

Der jahrliche nachhaltige Betrieb, auf den der GroBwaldbesitz eingestellt 
ist, setzt ein sehr bedeutendes Betriebskapital in der Form des Holzvorrates 
voraus. Keine andere Bodenkulturart kann auf der Flache so groBe Werte 
anhaufen wie die Forstwirtschaft. Darin liegt auch der Grund, warum groBe 
Vermogen gerade auf die Waldwirtschaft zurUckgreifen. 

Die rentierende Kapitalanlage in landwirtschaftlichen Giitem findet ihre 
Grenze in jener FlachengroBe, iiber die hinaus dem Besitzer der wirtschaftliche 
Oberblick wegen de!! dazu erforderlichen Betriebsapparates nicht mehr moglich 
ist. Die Landwirtschaft ist auf die Person des Besitzers zugeschnitten, wenn 
alle darin angelegten Kapitalteile in dem hOchstmoglichen MaBe ausgeniitzt 
werden sollen. Der forstliche Betrieb dagegen erfordert in ungleich geringerem 
MaBe das personliche Eingreifen und die eigene Mitwirkung des Besitzers. Mit 
verhaltnismaBig wenigen Beamten konnen forstliche Millionenvermogen gut 
und sicher verwaltet werden. 

GroBwaldbesitz und GroBwaldbetrieb, die nicht dasselbe zu sein brauchen, 
decken sich in der Regel. 

Der GroBwaldbesitz :wird zurn iiberwiegenden Teil gut, oft sogar muster
haft bewirtschaftet und bietet einem standigen .Arbeiterstamm dauemde 
Beschaftigung. Er versteht es auch, sich tiichtige Beamte zu sichem. Seine 
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Leistungsfiihlgkeit kann sich in der Regel mit der der Staatswaldwirtschaft 
mindestens messen. 

Von welcher Flache ahein Waldbesitz als GroBwaldbesitz bezeichnet werden 
kann, steht nicht ohne weiteres· fest. Jedenfalls zahlen dazu die Besitzeinheiten, 
deren Verwaltung und Bewirtschaftung die Arbeitskraft eines akademisch 
gebildeten Forstwirtes voll in Anspruch nimmt, das sind bei intensiver Wirt
schaft etwa 3000 ha, bei weniger intensiver etwa 4000 ha. Der Begriff des groBen 
Waldbesitzes kann aber auch noch auf eine kleinere Flache angewendet werden, 
wenn der Kapitalwert das DurchschnittsmaB iibersteigt. 

Die Vorzuge des GroBwaldbetriebes, d. h. die Vorteile, die die groBere 
zusammenhangende Waldbesitzform verwaltungs- und betriebstechnisch gegen
iiber der kleinen oder parzellierten hat, treten schon bei einem geringeren 
Umfang in die Erscheinung. Ein Waldkomplex von 1000 ha ist technisch ein 
nngehemmtes Betriebsobjekt. Dieses Merkmal kann aber noch auf viel kleinere 
Waldflachen, etwa bis zu 300 ha herab zutreffen. Je groI3er die zusammen
hangende Wirtschaftseinheit ist, um so geeigneter wird sie fiir Kapitalinvesti
tionen (Transportanlagen, Industrieanlagen) und um so beweglicher fiir die 
Erfiillung und Ausgleichung des Hiebssatzes, zweckma.Bige Hiebsrichtungen usw. 

B. Der bisherige FideikommiB-Waldbesitz. 

1. Allgemeines. 

Die Entstehung des gebundenen Grundbesitzes geht auf Jahrhunderte 
~uriick, die deutschrechtliche Einrichtung des Familienfideikommisses in seiner 
romischrechtlichen Form gelangte aber erst seit dem 17. Jahrhundert zur 
Ausbildung. Als Vorbild sollen die spanischen Majorate gedient haben 1). 

Das Institut der Fideikommisse hatte stets viele Gegner. Die franzosische 
Revolution hob sie 1792 auf und das franzosische Zivilgesetzbuch verbietet 
lhre Wiedererrichtung. In Bayern wurden sie 1808 voriibergehend aufgehoben. 
Die Bewegung des Jahres 1848 auf Aufhebung hatte keine dauernde Wirkung. 
Keine Fideikommisse existierten bisher in der Pfalz, im GroBherzogtum Olden
burg, in ElsaB-Lothringen und in den Stadtstaaten Hamburg, Bremen und 
Liibeck. 1m Herzogtum S.-Koburg-Gotha war die Errichtung neuer Fidei
k.ommisse untersagt mit Ansnahme der Umwandlung von Lehensgu.tern in 
Fideikommisse. 

Das Einfiihrungsgesetz zum Biirgerlichen Gesetzbuch von 1896 iiberlaBt 
fas FideikommiBrecht dem Landesrecht. Am 2. April 1913 nahm trotzdem 
fer Deutsche Reichstag mit geringer Mehrheit den Antrag der Fortschrittlichen 
Volkspartei an: "Den Reichskanzler zu ersuchen, dem Reichstag baldigst einen 
Gesetzentwurf vorzulegen, durch den die Errichtung und ErweiterUng von 
B'amilienfideikommissen an Grund und Boden verboten nnd die Auflosung 
i>estehender Familien-Fideikommisse gefordert wird." 

Die Bewegung gegen die Fideikommisse setzte etwa vom Jahre 1900 ab 
munterbrochen ein, wurde schon unmittelbar vor dem Krieg immer 4eftiger 
md hatte auch ohne den Zusammenbruch Deutschlands zu einer Einschrankung 
ler Neubildung und Erweiterung der Fideikommisse fwen miissen. Man 
N'ird nicht behaupten konnen, daB sie ganz unbegriindet war. Der rasch ent
ltandene groBe Reichtum von Industriellen und Finanzleuten drangte dieselben 
mr Veranlagung eines Teiles ihrer Kapitalien in Grund und Boden mit dem 
~iele der fideikommissarischen Bindung - weIll} notig nach vorheriger Erkaufung 
les Adelspradikates - im Interesse der Sicherstellung fur die Familie und 

1) Gierke, Handw. d; Staatsw., 3. Aufl., IV, 104. 
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des sozialen Ansehens. Auch die Inhaber bestehender Fideikommisse verwendeten 
die namentlich infolge Steigens der Holzpreise iiber den Bedarf hinausgehende 
Einkommensmehrung zur Erweiterung des FideikommiBeigentums. Da Neu
bildung und Erweiterung nur auf Kosten des mittleren und kleineren Grund
besitzes erfolgen konnte und zudem unwirtschaftliche Aufforstungen landwirt
schaftlicher Gr.iinde in groBem Umfang damit Hand in Hand gingen, so steigerte 
sich der offentliche Unmut gegen die Fideikommisse iiberhaupt in immer wach
sendem Grade. Die politische Klugheit der alten FideikommiBinhaber Mtte 
dieselben abhalten miissen, gerade noch wahrend des Krieges mit Hast ihren 
Grundbesitz zu vergroBern. 

Unter dem Drucke der offentlichen Meinung suchten daher schon wahrend 
des Krieges einzelne Landesregierungen und Parlamente der weiteren Aus
dehnung der Fideikommisse vorzubeugen. 

Die Verfassung des Deutschen Reichs yom 11. August 1919 spricht in Art. 155 
aus: "Die Fideikommisse sind aufzulOsen." In Art. 10 Nr. 4 heiBt es aber, 
daB das Reich im Wege der Gesetzgebung Grundsatze fiir das Bodenrecht, 
die Bodenverteilung und die Bindung des Grundbesitzes aufstellen kann. 

Die Durchfiihrung der Vorschrift der Reichsverfassung obliegt den einzelnen 
Landern. 

Die rechtliche Sonderstellung der Fideikommisse bestand in der Unver
auBerlichkeit, in der Verpflichtung zur Erhaltung der Substanz, in dem Ver
bot der Erbteilung und in der Regelung der Erbfolge. Hinsichtlich dieser gab 
es Seniorate, Majorate und Minorate, ferner Kondominate. 

Der jeweilige FideikommiBinhaber hatte den Besitz, die Verwaltung und 
den FruchtgenuB. Die Friichte gehorten ihm als Allod (freies Eigentum). Er 
durfte die Substanz nicht angreifen oder durch nachlassige Wirtschaft ver
schlechtern. Daher muBte der Wald nachhaltig bewirtschaftet werden 1). 

Die politische und wirtschaftliche Frage, ob die Institution des Fidei
kommisses an sich berechtigt und zweckmaBig ist, ist hier nicht zu erortern. 
Soweit der FideikommiBbesitz aus landwirtschaftlich beniitzten Griinden be
steht~ ist seine wirtschaftliche Berechtigung unter dem Gesichtspunkt des 
GroBgrundbesitzes zu beurteilen. 

Die FideikommiBfrage ist aber iiberwiegend auch eine forstpolitische An
gelegenheit, weil die FideikommiBsubstanz zum groBen Teil, bei den umfang
reicheren Besitzen zum groBten Teil aus Waldungen besteht. 

2. Das Wesen der FideikommiBforste. 

Das starkste Argument. zugunsten der Fideikommisse bildete immer der 
Hinweis, daB der Wald unter ihrem Schutz gut aufgehoben ist. Der Fideikom
miBwald hat alle technischen. Vorziige des GroBwaldbesitzes oder wenigstens 
des groBeren Waldbesitzes undo bietet dariiber hinaus vermoge seiner Gebunden
heit in bezug auf Eigentum und Ausnutzung die Garantie fUr planmaBige Bewirt
schaftung sowie gegen Mufigen Besitzwechsel und Aufteilung. 

Die Ertrage der FideikommiBforste stehen im Durchschnitt denen der 
Staatsforste nicht viel nach (S. 80,82). Viele liefern aber auch hOhere Ertrage 
als Staatsforste gleichen Standorts. Jedenfalls bilden schlecht bewirtschaftete 
FideikommiBwaldungen eine Ausnahme. 
. Die Bestimmung des FideikommiBwaldes, nicht nur der lebenden Generation 
der FideikommiBfamilie, sondern auch allen zukiinftigen Generationen als 

1) Insoweit ffir die FideikommiBwaidungen die Bestimmungen des Bfirgerlichen Gesetz
buchs tiber den NieBbrauch einschiagig sind, sei auf meinen Artikel "Das Recht an den 
Nie13brauchwaldungen" im Forstw. Centralblatt 1906, 140 verwiesen. 
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Einkommensquelle zu dienen, bringt ihn zu seinem Besitzer in ein intimeres 
Verhaltnis als es beim iibrigen Waldbesitz besteht. Den schroffsten Gegen
satz hiezu bildet der Allmend-Gemeindewald, bei dem die Gewinnsucht der 
lebenden NutznieBer sehr oft die Sorge urn das kiinftige Schicksal des Waldes 
iiberwiegt. Auch der Bestand des Staatswaldes, dessen Wirtschaftserfolg den 
meisten Staatsangehorigen nur indirekt und oft in kaum fiihlbarem MaBe zugute 
kommt, ist mehr durch die Treue und das Pflichtgefiihl der Staatsforstbeamten 
gesichert als durch den Willen des V oikes. Da der FamilienfideikommiBinsti
tution die Eigenschaft der ewigen Person anhaftet, werden viele FideikommiB
waldungen auf Vermehrung des Holzvorrates hin bewirtschaftet und auf An
sammlung von Holzreserven. 

Wenn die mit viel Schlagworten ausgestattete neue Reichsverfassung kurz
weg die Bestimmung trifft, daB die Fideikommisse aufzulOsen sind, so ware 
es Pflicht ihrer Urheber gewesen, vorzusorgen, daB der FideikommiBwald 
als selbstandiges WirtschJtftsobjekt durch irgend eine Rechtsform erhalten 
wird und gegen Zersplitterung gesichert ist. Das Reich hatte etwaigen radikalen 
Bestrebungen in einzelnen Bundesstaaten, den in freies Eigentum umgewandelten 
FideikommiBwald fiir vogelfrei zu erklaren und ihn unter die vielen Liebhaber 
aufzuteilen, durch reichsgesetzliche MaBnahmen vorbeugen miissen. Die Gefahr 
der Zersplitterung des FideikommiBwaldes liegt nicht bloB in der Moglichkeit 
des Verkaufs, sondern auch in dem Anspruch aller Familienmitglieder (Agnaten) 
auf gleichen Anteil am FideikommiBvermogen (Pflichtteil). Die Dbernahme 
des ganzen Besitztums durch ein Familienmitglied unter Geldabfindung aller 
gleichwertig Anteilberechtigten miiBte eine so starke Belastung mit Schulden 
nach sich ziehen, daB eine rationelle Bewirtschaftung des Waldes dadurch 
unmoglich wiirde 1). 

Der FideikommiBwald bildete bisher den festesten Kern der Privatwald
wirtschaft und in Verbindung mit den Staats- und Korporationswaidungen 
eine zuverlassige Stiitze der deutschen Waldwirtschaft. 

Gliicklicherweise haben einzelne deutsche Staaten, voran PreuBen, der 
Bedeutung des bisherigen FideikommiBwaldes als geschlossener Besitzeinheit 
landesgesetzlich Rechnung getragen und fUr die Erhaltung dieser Einheit 
V orsorge getroffen. 

3. Die Flache der FideikommiB£orste. 

Nach der Statistik von 1913 nehmen in Hessen die FideikommiBwaldungen 
von der GesamtwaldfIache den groBten Prozentsatz ein, namlich 22,3. Dann 
folgen Mecklenburg-Strelitz mit 19,5%, PreuBen mit 14,3%, Wiirttemberg 13,5, 
Mecklenburg-Schwerin mit 13,1 %, ReuB j. L. mit 12,3%, Sachsen mit 9,9%, 
Baden mit 9,6% usw. (vgl. Tabelle). 

4. PreuBen. 

1. Die in den einzelnen Landesteilen bisher giiltig gewesenen Bestimmungen 
reichen bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts zuriick. 1m Jahre 1903 und 1914 
legte die Regierung dem Landtag den Entwurf eines Gesetzes zur einheitlichen. 
Ausgestaltung des FideikommiBrechtes in ganz PreuBen vor. Beide Entwiirfe 
wurden nicht verabschiedet. Der Entwurf von 1914 ging von dem Gesichts
punkt aus, daB die Be£estigung des GroBgrundbesitzes mit der Erhaltung 
und Vermehrung der Bauern- und Kleinsiedlerstellen in Einklang gebracht 
werden muB. Ein iibermaBiges Anwachsen der Fideikommisse auf Kosten 

1) VgI. die Verhandlungen im Reichsforstwirtschaftsrat, Mitt. 1920, Nr. 1, S. 25, 40. 
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Die Flache der FideikommiBforsten 1913. 
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Schlesien. 399688 34,3 45,5 Sachsen· Weimar 5054 5,4 16,3 
Brandenburg . 192138 14,2 26,3 Mecklenburg. Strelitz 12548119,5 78,5 
Westfalen 100361 17,9 25,9 Braunschweig . . . 3174 2,9 32,8 
Posen .. 85832 14,8 26,3 Sachsen·Meiningen 131 0,1 0,5 
Sachsen . 78459 14,3 26,1 Sachsen-jUtenburg 978 2,7 6,2 
Pommem 69213 10,6 18,8 Sachsen-Cob.-Gotha. 2837 4,7 28,6 
Hessen-Nassau . 52297 8,3 52,7 Anhalt. . .... 2468 4,2 21,2 
Westpreu13en . 51494 8,8 30,6 Schwarzburg-Son-
Hannover. , 46235 6,7 15,7 dershausen. . . 2068 7,6 57,8 
Ostpreu13en. 45427 6,9 22,3 Schwarzburg-Rudolst. 709 1,7 4,5 
Rheinland. 43522 5,2 14,0 Waldeck. 485 1,1 8,2 
Schleswig-Holstein 28960 21,1 35,1 ReuB ii. L. 17 0,1 0,3 
Hohenzollem . 12646 31,4 69,1 ReuB j. L. 3748 12,3 25,2 

Bay-em . 181211 7,3 14,4 Schaumburg·Lippe 23 0,3 6,2 
Sachsen . 37216 9,9 22,9 Lippe . 1070 3,2 9,2 
Wiirttemberg 81540 13,5 40,3 Deutsches Reich 11 683481111,8126,0 Baden •... 56353 9,61 27,7 
Hessen 53417 22,3, 70,3 1900. 1 446 664 10,4 22,2 

des mittleren und Kleinbesitzes diirfe nicht geduldet werden und die Fidei· 
kommiBlandereien miiBten mehr wie bisher zu Ansiedlungszwecken heran
gezogen werden konnen. Die Zulitssigkeit der Errichtung neuer und der 
VergroBerung der bestehendert Fideikommisse miisse von Fall zu Fall streng 
gepriift werden. Die Mindestflache eines Fideikommisses sollte 300 ha mit 
einem Mindesteinkommen von 10 000 M sein, die hOchste zulassige Flache der 
landwirtschaftlich benutzten Flache 2500 ha. Die Waldflache blieb un
begrenzt. - Das preuBische Landesokonomiekollegium stimmte am 8. Februar 
1914 dem Entwurf im allgemeinen zu und faBte folgenden BeschluB: ,,1m Inter. 
esse der inneren Kolonisation und der Gesundung des Giitermarktes ist es 
erwiinscht, daB die Begriindung von Fideikommissen grundsatzlich 
beschrankt wird auf solche Giiter, die sich seit 50 Jahren im Besitz derselben 
Familie befunden haben." 

2. Die V. v. 10. Marz 1919 mit Erg.-V. v. 22. September 1920 verfiigte 
die Auflosung aller Familiengiiter, d. s. standesherrliche Hausvermogen, Familien
fideikommisse, Lehen und Erbstammgiiter, durch FamilienschluB bzw. zwangs· 
weise bis zum 1. April 1921. Fiir die "W aldgii ter", d. h. Familiengiiter, zu 
denen ein Wald gehort, der sich nach seiner Beschaffenheit und seinem Umfang 
zu einer nachhaltigen forstmaBigen Bewirtschaftung eignet, ist aber angeordnet, 
daB zou ihrer Aufhebung die Genehmigung des Justizministers und des Land
wirtschaftsministers erforderlich ist. Der Inhaber wurde zur pfleglichen Wirt· 
schaft verpflichtet (s. unten). 

In den Ausfiihrungsbestimmungen des Justizministers yom 10. Juni .1919 
ist ausgesprochen, daB die Genehmigung der Minister eingeholt werden muB, 
wenn die Waldflache 250 ha iibersteigt, daB dieselbe aber in der Regel nicht 
erteilt werden wird, wenn die Erhaltung des Waldes im Interesse des Gemein
wohles erforderlich erscheint. 

3. Endgiiltig ist die Zwangsauflosung der Familiengiiter und 
Hausvermogen d:urch die V. v. 19. November 1920 geordnet. Danach 
geht das FideikommiBvermogen beim Wegfalle des am 1. April 1921 vorhandenen 
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Besitzers auf den zunachst folgeberechtigten Abkommling des Besitzers iiber 
und wird in dessen Hand freies Vermogen. Die nicht zur Nachfolge gelangenden 
ehelichen Abkommlinge und die Witwe des letztvorangegangenen Besitzers 
konnen aus dem FideikommiBvermogen die Zahlung einer Abfindung von 
insgesamt einem Fiinftel des Wertes des Vermogens verlangen. Land- und 
forstwirtschaftliche Grundstiicke kommen nur zum Ertragswert in Ansatz. 

a) W aldgu t. Zur Erhaltung der Walder und anderer Bestandteile von offent
lichem Interesse verfiigt die Verordnung die Errichtung von Waldgiitern. 
"Wirlschaftlich zusammengehOrige, nach Beschaffenheit und Umfang zu nach
haltiger forstmal3iger Bewirtschaftung geeignete Waldungen sind samt den 
zugehorigen zur zweckmaBigen Erhaltung der Gesamtwirtschaft dienenden 
Ackern, Wiesen, Wasserflachen und sonstigen Grundstiicken als Waldgut 
zu erklaren, wenn festgestellt wird, daB die Erhaltung des Besitztums als wirt
schaftliche Einheit jm offentlichen Interesse liegt" (§ 12). Die Waldflache solI 
regelmaBig nicht weniger als 100 ha umfassen. 

Die Bildung des Waldguts erfolgt nach Auflosung des Familienguts und 
vor Erteilung des FideikommiBauflOsungsscheins von Amts wegen oder auf 
Antrag des Besitzers nach Einholung einer gutachtlichen AuBerung der zustan
digen Regierung (Forstbehorde) und des Landeskulturamts durch BeschluB 
der Auflosungsbehorde. 

Die Bildung des Waldguts unterbleibt, wenn der Besitzer widerspricht 
und hinreichende Vorsorge gegen Mil3wirtschaft und Zersplitterung des Waldes 
getroffen wird oder wenn eine Waldgutsstiftung errichtet wird. 

Der Besitzer kann einem bestehenden Waldgut Grundbesitz nur mit Ge
nehmigung der AuflosungsbehOrde zuschlagen, fiir mehr als 25 ha ist die 
Genehmigung des Justiz- und Landwirtschaftsministers erforderlich. Zu Ver
fiigungen des Besitzers iiber das Gut oder einzelne Grundstiicke desselben 
unter Lebenden oder zu Teilungen des Waldgutes bedarf es der Genehmigung 
der Auflosungsbehorde, fiir Waldflachen von iiber 100 ha der Genehmigung 
des Justiz- und Landwirtschaftsministers. 

Das Waldgut solI in der Regel nur mit unkiindbaren Tilgungshypotheken 
und Grundschulden belastet werden. 

Auf Antrag des Besitzers kann ein Waldgut in der Weise geteilt werden, 
daB die Teile als selbstandiges Wald-, Wein-, Deich- oder Landgut gelten. Die 
Auflosungsbehorde kann die Genehmigung zur VerauBerung von Waldflachen, 
die sich zu einer nachhaltigen forstmaBigen Bewirtschaftung eignen, davon 
abhangig machen, daB der Wald vor MiBwirtschaft und vor einer unwirtschaft
lichen Zersplitterung geschiitzt wird. 

In Geltung bleiben die Vorschriften der V. v. 10. Marz 1919 (§ 10) iiber die 
pflegliche Bewirtschaftung: 

"Del' Inhaber ist verpflichtet, den Wald nach forstwirtschaftlichen Grundsatzen, welche 
die Nachhaltigkeit der Ertrage gewahrleisten, zu bewirtschaften und fiir den Schutz und 
die Bewirtschaftung des Waldes durch geniigend befahigte Personen ausreichende Fiir
sorge zu treffen. 1st das MaB del' Nutzung und die Art der Bewirtschaftung des Wald
besitzes nicht durch einen ordnungsmaBigen Wirtschaftsplan festgestellt, so kann der Inhaber 
von der Aufsichtsbehorde aufgefordert werden, einen solchen Wirtschaftsplan aufzustellen. 
Kommt er dieser AufiQrderung innerhalb del' gestellten Fl'ist nicht nach, so hat die Auf
sichtsbehtirde den Plan aufzustellen. Del' Wil'tschaftsplan bleibt so lange maBgebend, 
bis er von del' Aufsichtsbehorde auBer Kraft gesetzt wird. 

Verletzt der Inhaber die Pilicht zur ordnungsmaBigen Bewirtschaftung, so hat die Auf
sichtsbehorde die erforderlichen MaBnahmen zur El'haltung der ordnungsmaBigen Forst
wirtschaft zu treffen; bei erheblicher Pflichtverletzung kann sie dem Inhabel' die Verwal
tung des Familienguts entziehen." 

Die Aufsicht iiber den Wald wird von der AuflosungsbehOrde gefiihrt. 
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'Ober die Gutsfolie bei Waldgiitem ist bestimmt: 
Nach Auflosung des Fideikommisses fallt das Waldgut, wenn der Eigentlimer 

von mehreren Personen beerbt wird,als Teil der Erbschaft kraft Gesetzes eine m 
der Erben als Gutserben (Anerben) zu. An die Stelle des Waldguts tritt im Ver
haltnis der Miterben untereinander der Gutswert. Der Gutswert wird als Ertrags
wert nach § 152 der Reichsabgabenordnung vom 13. Dezember 1919 mit der 
MaBgabe berechnet, daB der Reinertrag mit dem 20fachen (also 5%) zu Kapital 
gerechnet wird. Gebii.ude gelten als der Land- und Forstwirtschaft dienende 
Gebii.ude und Betriebsmittel. Von dem Gutswerte geblihrt dem Guts
erben die Halfte im voraus (die andere Halfte teilt er mit den librigen 
Erben). 

Als Gutserben sind zunachst die Abkommlinge, der Ehegatte und die Eltem 
des Erblassers sowie seine Geschwister und deren Abkommlinge berufen. Hinter
laBt der Erblasser auBer dem Waldgute noch ein Wein-, Deich- oder Landgut 
oder ein weiteres Waldgut, so konnen unbeschadet weiterer Bestimmungen 
des Erblassers die als Gutserben Berufenen in der Reihenfolge ihrer Berufung 
je ein Gut wahlen. 

Die Abfindung der Abkommlinge usw. bnn in Rentenform oder unter 
Umstanden auch in anderer Form erfolgen. Eine Belastung liber die Halfte 
des Gutswerts ist tunlichst zu vermeiden. Eine Zwangsversteigerung des Wald
gutes zur Beitreibung von Abfindungsforderungen findet nicht statt. 

Der Gutseigentiimer k.ami liber das Waldgut von Todes wegen abweichend 
• verfligen. Durch letztwillige Anordnung kann das Waldgut jedoch nicht mit 

Reallasten und nur bis zur Halfte des Gutswerts mit Hypotheken, Grund
schulden und Rentenschulden belastet werden; femer bleiben die Bestimniungen 
liber VerauBerung, Teilung, VergroBerung und Zwangsvollstreckungen aufrecht. 

b) Waldstiftung. Auf Antrag des Besitzers (Anfallberechtigten), in dessen 
Hand das FideikommiB freies Vermogen geworden ist, kann die Aufsichts
behorde zum Vermogen gehorige Waldungen, sofem ihre geschlossene Erhaltung 
im offentlichen Interesse liegt, in eine Stiftung umwandeln. Derselben konnen 
auch andere geeignete Gegenstande einverleibt werden (Waldgutsstiftung). Bei 
Feststellung der Satzung ist auf die Erhaltung der Einheit und Leistungsfahig
keit des Besitztums hinzuwirken und in geeigneten Fallen den Interessen des, 
Gemeinwohls "durch Regelung des Besuchs der Waldungen" Rechnung zu 
trageri. 

Die AufloBungsbehOrden sind besondere fiir die Geschafte der Aufliisung gebildete Ver
waltungsbehorden. :Die unteren fiihren die Bezeichnung "Auflosungsamt fur Fami
lienguter". Gegen ihre Entscheidungen findet Beschwerde bei dem "Landesamt 
fur Familiengiiter" in Berlin statt. Die Mitglieder mUssen die Befahigung zum Richter
amt oder hoheren Verwaltungsdienst erworben haben. 

Auller Waldgutern konnen auch Deich-, Wein- und Landgiiter errichtet werden, 
letztere, wenn daB landwirtschaftlich genutzte Besitztum einschlielllich der Wiesen jedoch 
ausschlielllich der Wald- und Wasserflii.chen nicht mehr ala 1500 ha umfallt und dessen 
geschlossene Erhaltung im offentlichen Interesse liegt. 

Statistik. Am Ende des Rechnungsjahres 1912 betrug die Zahl der Fideikommisse 
1277, ihre Gesamtflii.che 2449226 ha = 7,0% der Landesflii.che. Hievon waren 1140700 ha 
Wald = 3,3% der Landesflii.che, 13,8% der Gesamtwaldflii.che, 46,6% derFideikommiB
Wiche. In 7 Regierungsbezirken betrug der Anteil des Waldes an der Fideikommillflii.che 
mehr als 66,7%. Die Fideikommisse mit tiber 10000 ha bestehel1 durcbschnittlich aus 
66,7% Wald, zwischen 5000 und 10000 ha aus 48,3%, die unter 5000 ha aus 35,8%. Der 
Waldanteil nimmt also mit der FideikommillgroBe zu. 

Von 1895-1912 nahm die FideikommiBflii.che um 326 585 ha zu, d. s. jiilirlich 19211 ha. 
Von 1900-1912 entstanden 203 neue Fideikommisse, namentlich in Ostelbien. Von 1895 
bis 1912 betrug die Zunahme der bewaldeten Fideikommillflii.che 16,9%, die der unbewal
deten 14,1%. 

Die groBte FideikommiBflache hat Schlesien. 
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Die Fideikommisse in PreuBen 1912. 
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5. Bayern. 

Fideikommisse bestehen in der Hauptsache erst seit dem 17. Jahrhundert. 
Nach der Verfassungsurkunde von 1818 konnen nur Adelige ein Familien
fideikommiB besitzen. Die Rechtsverhaltnisse der Fideikommisse bestimmen 
sich nach der VII. Beilage dieser Verfassungsurkunde. Der hohe Adel kann die 
Rechtsverhaltnisse seiner Hausguter (Familienfideikommisse, Stammguter) selb
standig ordnen. 

Die Regelung bzw. Einschrankung der Fideikommisse kam im Landtag 
wiederholt zur Sprache, in neuerer Zeit 1909 und 1911. Als dann im Jahre 1917 
die Neuerrichtung und Erweiterung von groBeren Fideikommissen erfolgte, 
wurde die Errichtung von Fideikommissen wahrend des Krieges und funf Jahre 
nach der Beendigung des Krieges gesetzlich verboten. 

1m Friihjahr 1918 beschlossen beide Kammern des Landtages die Regierung 
zu ersuchen, einen Gesetzentwurf vorzulegen, wonach die Errichtung von 
Fideikommissen nurmehr Familien gestattet sein sollte, die den bayerischen 
Adel vor 1870 erworben haben und sonstige, den wirtschaftlichen Verhalt
nissen nicht mehr entsprechende und die Erhaltung eines wirtschaftskraftigen 
Bauernstandes hindernde Vorschriften des FamilienfideikommiBediktes ab
zuandern. 

Durch G, v. 28. Marz 1919 wurden alle Fideikommisse, adelige Stamm
und Hausgiiter, die im Erbverband stehen, vom 1. Oktober 1919 ab aufgehoben. 
Hiezu erschienen am 26. September 191, Ausfuhrungsvorschriften, die die 
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rechtlichen Verhaltnisse der Fideikommisse in den Rechtszustand des allgemeinen 
biirgerlichen Rechts iiberfiihren. Die Grundsatze sind folgende: 

Die Verordnung unterscheidet zwischen den in die bisherige FideikommiB
matrikel eingetragenen Fideikommissen, bei denen die Nachfolge nach dem 
FideikommiBedikt geregelt ist, den iibrigen Fideikommissen und sonstigen 
gebundenen Giitern und ferner zwischen landwirtschaftlichen Erbgiitern. 

1. Bei den ersteren, die die Regel bilden, fallt vom 1. Oktober 1919 ab das 
FideikommiB als Allod, d. h. als freies ungebundenes Eigentum dem jetzigen 
FideikommiBbesitzer zu. Nach seinem Tode flint das Recht der Nachfolge 
im Besitz noch einmal demjenigen Anwarter zu, der nach dem Ableben des 
jetzigen Besitzers der nachste ist. Der FideikommiBbesitzer und die Anwarter 
konnen aber iiber die Nachfolgeberechtigung besondere Vereinbarungen treffen 
und auch die Teilung des FideikommiBvermogens vereinbaren. Wenn 
der jetzige FideikommiBbesitzer stirbt und das Vermogen dem jetzigen Anwarter 
zufallt, konnen die iibrigen Abkommlinge des FideikommiBbesitzers aus dem 
FideikommiBvermogen die Zahlung eines Pflichtteilesnach den Bestimmungen 
des Biirgerlichen Gesetzbuches verlangen (d. i. die Halfte des Wertes des gesetz
lichen Erbteils). Land- und forstwirtschaftliche Grundstiicke samt 
den dazugehorenden Gebauden und Schlossern und deren Einrichtung kommen 
bei der Berechnung nur zum Ertragswert in Ansatz. Den Familienmitgliedern, 
die gegen das FideikommiB zur Zeit Versorgungsanspriiche haben, bleiben die
selben unter allen Umstanden gewahrt. Vorhandene Versorgungsmassen werden 
in Stiftungen verwandelt. Fiir die Gehalts- und Versorgungsanspriiche der 
zur Verwaltung des FideikommiBvermogens angestellten Beamten und ·ihrer 
Hinterbliebenen entsteht an dem Grundbesitz des bisherigen FideikommiB
vermogens eine Reallast, an deren Stelle das FideikommiBgericht auf Antrag 
des Besitzers andere SicherungsmaBnahmen (Hinterlegung von Wertpapieren, 
Sicherungshypotheken) treten lassen kann. 

2. Die zweite Kategorie der Fideikommisse betrifft die Falle, in denen nach 
dem bisherigen Rechtszustand die samtlichen Agnaten Mitbesitzer des Fidei
kommisses sind (Kondominate). Diesen flilIt yom 1. Oktober 1919 ab das Fidei
kommiB als AlIod zu mit der Berechtigung, iiber ihre Anteile am FideikommiB
vermogen frei zu verfiigen. Standesherrliche Haus- und Stammgiiter und adelige 
Familiengiiter, die im Erbverbande stehen, fallen als Allod an den gegenwartigen 
Besitzer. Bei der Erbfolge nach dem Recht der Erstgeburt falIt das FideikommiB 
mit dem Tode des jetzigen Besitzers dem bisherigen Anwarter zu. 

3. Landwirtschaftliche Erbgiiter gehen in das freie Eigentum des letzten 
Besitzers iiber. 

FideikommiBgericht ist das zustandige Oberlandesgericht. 
Forstpolitisch ist den bisherigen FideikommiBwaldungen in Zukunft kein 

Schutz mehr gegen die Aufteilung gewahrt. Indem sie freies ungebundenes 
Eigentum werden, konnen sie wie alle anderen Privatwaldungen in beliebig 
viele Teile aufgeteilt werden. Der Art. 20 des Forstgesetzes, wonach gemein
schaftliche Privatwaldungen nur geteilt werden konnen, wenn die einzelnen 
Teile einer regelmaBigen Benutzung fahig bleiben, wird, falls er hier iiberhaupt 
in Betracht gezogen werden konnte, was fraglich ist, durch die Bestimmungen 
der Ausfiihrungsvorschriften zum FideikommiBgesetz auBer Wirksamkeit ge
setzt. Zudem ist der Begriff der regelmaBigen Nutzung ein sehr dehnbarer. 

Statistik. Die Statistik tiber die GroBe des FideikommiBwaldes bl",ibt ein ewiges 
Geheimnis. Nach den Angaben der Reichsstatistik von 1900 solite die FideikommiBwald
flache 130727 ha sein, nach den Angaben des bayerischen Statistischen Jahrbuches im 
gleichen Jahre 1900 93288 ha, im Jahre 1909 160404 ha und nach der Reichsstatistik von 
1913 181211 ha. Es wird behauptet, daB die Flache von 1909 die richtige sei. Trifft dies 
zu, dann existierten 202 Fideikommisse mit 238 559 ha Gesamtflache = 4,1 % der Landes· 
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Wiehe, = 5,6% der gesamten land- und forstwirtsehaftlieh beniitzten Landesfliiehe. Die 
Waldflache von 160 404 ha entspricht 2,3% der Landesflache, 7,1 % der Gesamtwaldflache 
und 67,2% der Fideikommillflache. AHe Zahlen beziehen sieh auf das rechtsrheinisehe 
Bayem, da in der Pfalz keine' Fideikommisse existieren. 

Die grollte Fideikommillflache hat der Reg.-Bez. Sehwaben, dann Unterfranken und 
Oberbayem, die kleinste Mittelfranken. Eine Gesamtfliiche von 5000 ha und mehr haben 
9 Fideikommisse. 

Von 1909 auf 1917 vermehrte sich die Fideikommillfliiche von 238 559 ha auf 247 669 ha. 

6. Wiirttemberg. 
Die neue Verfassung vom 25. September 1919 bestimmt, daB das Sonder

recht der FideikommiB-, Lehen- und Stammgiiter durch besonderes Gesetz auf
gehoben wird. Neue Fideikommisse irgendwelcher Art diirfen nicht errichtet 
werden. Durch G. v. 27. Mai 1920 wurde auch die Einverleibung eines Grund
stiicks in ein FamilienfideikommiB usw. verboten. 

Ein im Sommer 1921 dem Landtag vorgelegter Regierungsentwurf eines 
Gesetzes, betr. die Aufhebung der Fideikommisse, sieht die Umwandlung der 
FideikommiBforste in Waldstiftungen vor, soweit ihre geschlossene Er
haltung im offentlichen Interesse liegt. Die Ertragnisse der Waldstiftung 
stehen der Familie zu. Die Satzung bestimmt iiber deren Verteilung_ Die 
VerauBerlichkeit der dem einzelnen satzungsgemaB zustehenden Beziige darf 
nicht ausgeschlossen werden. In der Satzung ist fUr die Sicherstellung einer 
nachhaltigen Bewirtschaftung der Waldstiftung sowie tunlichst fiir eine Rege
lung der Schuldenhaftung Sorge zu tragen. Wird die Nachhaltigkeit gefahrdet, 
dann kann auf BeschluB des FideikommiBgerichts die Verwaltung auf die Dauer 
von hochstens zehn Jahren den staatlichen Forstbehorden iibertragen werden. 

1m Jahre 1919 bestanden 141 Fideikommisse mit einer Flache von 127 955 ha = 6,56% 
der·Landesfliiche. Hievon waren 88392 ha = 69,1% forstwirtschaftlich beniitzt, 
38834 ha = 30,4% landwirtschaftlich und 728 ha = 0,5% anderweitig. Bei kleineren 
Fideikommissen ist der Anteil der landwirtschaftlichen Fliiche am stiirksten, mit zuneh
mender Grollenklasse steigt der Anteil des Waldes. Nur forstwirtschaftlieh beniitztes 
Land haben 3. nur landwirtschaftlich beniitztes 21 Fideikommisse. 

Die Zahl der GeIp.einden, auf deren Markung Fideikommisse liegen, betriigt 808 bei 
1895 Gemeinden iiberhaupt. In 135 Gemeinden = 16,7% belauft sich die FideikommiIl
flache auf 30% und mehr der Gesamtmarkungsfliiche. Die "Fideikommillgemeinden" 
verlangten im Jahre 1919 stiirmisch den Obergang der Fideikommillwaldungen an die 
Gemeinden um den 25fachen Betrag der Steuerrente. 

7. Baden. 
Die Verfassung von 1919 hob das Sonderrecht der Familien- und Stamm

giiter und des Rausvermogens der standesherrlichen Familien auf. 
Ein Gesetzentwurf von 1921 trifft folgende Regelung: Es konnen die 

von der StammerbfQIge ausgescblossenen Sohne und Tochter und die Witwe 
des Stammgutsbesitzers, jeder Berechtigte einzeln, zum Schutz ihrer Forde
rungen die Eintragung einer Sicherheitshypothek mit Vorrang vor anderen 
Rypotheken in der Rohe eines solchen Gesamtbetrages verlangen, der einem 
Drittel des durchschnittlichen Jahresertrages des belasteten Stammgutes 
wahrend der letzten drei Friedensjahre entspricht. - Wer bei Fortbestand 
des Sonderrechts zur Zeit des Todes des bisherigen Stammherrn die nachste 
oder iibernachste Anwartschaft auf Nachfolge in das Stammgut oder ein Recht 
auf Wittum usw. gehabt batte, kann von dem bisherigen Stammherrn fiir die 
Verschlimmerung seiner jetzigen Rechtslage eine Entschadigung verlangen. 
tJber die Auseinandersetzung mit den Anwartern usw. solI nach dem Tode 
des bisherigen Stammherrn eine giitliche Vereinbarung zwischen den Beteiligten 
getroffen werden. Gelingt dies nicht, dann entscheidet ein Schiedsgericht end
giiltig. 
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Wenn eine Familienstiftung aus Gegenstanden von bleibendem Gebrauch 
errichtet werden will, soIl die Staatsgenehmigung regelmaI3ig erteilt werden. 

Die VerauBerung von Grundstiicken aus dem Stammgut bedarf der Geneh
migung des Staatsministeriums (ausgenommen VerauBerungen an gesetz
liche Erben). Dem Staat steht ein gesetzliches Vorkaufsrecht zu, das er an 
Gemeinden, Kreis- oder Bezirksverbande oder gemeinniitzige Unternehmungen 
iibertragen kann. 

Die Belastung von Grundstiicken eines bisherigen Stammgutes mit Hypo
theken usw. bedarf der Genehmigung des Ministeriums, soweit sie iiber den auf 
1. August 1~14 festgestellten Steuerwert hinausgeht. 

Die bisherigen Stammgutswaldungen werden auf Grund des Besitz
standes vom 1. Mai 1919 nach Besitzeinheiten in einem besonderen Verzeichnis 
zusammengestellt. Ais Besitzeinheit gilt jeweils der gesamte in Baden gelegene, 
zu einem Stammgut gehorige Waldo Ausgenommen von der Verzeichnung sind 
solche Besitzeinheiten, die den Betrag von 20 ha nicht erreichen oder bei einem 
groBeren Umfang solche, die nach dem Gutachten der obersten Forstbehorde 
wegen groBer Entfernung der einzelnen Waldstiicke voneinander zum Nach
haltsbetrieb ungeeignet sind. 

Die Verminderung der Flache einer in das besondere Verzeichnis eingetragenen 
Besitzeinheit durch KuIturveranderung bedarf der Genehmigung der obersten 
Forstbehorde, gegen deren Entscheidung das Staatsministerium angerufen 
werden kann. 

Der bisherige, in dem besonderen Verzeichnis aufgenommene Stammguts
wald muB auf Grund eines der obersten Forstbehorde zur Einsicht vorzulegenden 
Einrichtungswerks im Nachhaltsbetrieb bewirtschaftet werden, einerlei in wessen 
Besitz er sich befindet. tTbernutzungen sollen spatestens innerhalb 10 Jahren 
wieder eingebracht werden. Die staatliche ForstbehOrde ist berechtigt, jeder
zeit zur tTberwachung der Bewirtschaftung Besichtigungen vorzunehmen und 
Auskunft zu verlangen. Falls die Art der Bewirtschaftung die Nachhaltigkeit 
gefahrdet, kann der Wald auf Antrag der obersten ForstbehOrde durch BeschluB 
des Staatsministeriums unter staatliche Beforsterung gestellt werden. 

Die vorstehenden Vorschriften geIten auch ffir die Fideikommisse des vor
maligen GroBherzoglichen Hauses, das Hausvermogen der standesherrlichen 
Familien und die Familiengiiter. 

8. Osterreich. 
lin alten Osterreich existierten 1898 297 FideikommiBgiiter mit 1,20 Mill. ha = 4% 

der Landesflache. Hievon waren 790 000 ha = 66% Wald. Im Jahre 1910 wurde aber 
die Waldflache zu 1055400 ha angegeben = 10,8% der ~samtwaldflache. 

Vollstandig fehlt die FideikommiBeinrichtung in Salzburg (1808 von Bayern auf
gehoben), nahezu in Tirol und Vorarlberg, Kiistenland, Dalmatien und Galizien, am starksten 
ist sie in BOhmen entwickelt. 

Der Antell der Waldungen an der FideikommiBflache betragt in Krain 91 %, Ober
iisterreich 84%, Bukowina 81 %, Karnten 74%, Mahren 72%, Schlesien 71 %, Steiermark 
68%, Niederiisterreich 64%, Bohmen 62%, Galizien 45% (von Medinger, GroBgrund
besitz, FideikommiB und Agrarreform. Wien und Leipzig 1919). 

c. Der mittelgroBe Waldbesitz. 
Der mittelgroBe Waldbesitz nahert sich in seinen Aufgaben und Zielen je nach 

der Person und wirtschaftlichen Situation des Besitzers bald mehr dem GroB
waldbesitz, bald mehr dem Kleinwaldbesitz. 'GroBere Verwaltungskosten werden 
in der Regel ffir den mittleren Waldbesitz nicht aufgewendet, daher entbehrt 
er Iileistens der systematischen Bewirtschaftung und fachmannischen Leitung. 
Er ist die Domane der mittleren und unteren Forstbeamten, oft auch des Wen. 
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Auch der Mittelbesitz wird zum groBen Teil auf die Erzielung einer nach
haltigen jahrlichen Rente hin bewirtschaftet. Die Durchfiihrung dieses Pro
gramms wird aber hier durch gelegentliche absichtliche oder durch Naturereig
nisse erzwungene Mehr- und tJbemutzungen sehr leicht gestort, weil auf kleineren 
Flachen der Ausgleich der Zuwachsfaktoren schwieriger ist als in den groBen 
Waldkomplexen. Der mittlere Waldbesitzer ist auch eher geneigt, giinstigen 
Konjunkturen und besonderen Bediirfnissen seiner Lebenshaltung das Prinzip 
der nachhaltigen Nutzung zu opfem. 

Dem mittleren Waldbesitz kann man das Zeugnis der guten Wirtschaft 
. nicht so allgemein zuerkennen wie dem GroBwaldbesitz. Ausgezeichnet 
gepflegten, oft iiberkonservativ bewirtschafteten Waldungen stehen auch 
minder gut behandelte gegeniiber. Dazwischen liegen natiirlich aHe denkbaren 
Abstufungen. 

In der Regel ist der mittlere Waldbesitz nicht ein isoliertes Vermogens
objekt, sondem neben ihm steht noch ein landwirtschaftlicher Betrieb. Das 
Schicksal des Waldes, seine groBere oder geringere Inanspruchnahme, ist dann 
von der zeitlichen Ergiebigkeit des landwirtschaftlichen Betriebes stark beein
fluBt. Wenn dieser versagt, muB der Wald das Fehlende ersetzen. Die Wechsel
wirkung zwischen Forst- und Landwirtschaft geben dem mittleren Waldbesitz 
eine besondere Bedeutung. In guten Zeiten wird Holzvorrat als Reservefonds 
angesammelt 1). 

D. Der Kleinwaldbesitz. 
Der Kleinwaldbesitz und sein Hauptreprasentant, der bauerliche, ist ein 

forstliches Bild fUr sich. Zu einer nachhaltigen jahrlichen oder periodischen 
Abnutzung is;t er, soweit der Hochwald in Betracht kommt, nur ausnahmsweise 
geeignet und noch seltener dazu bestimmt. Er bildet fUr den bauerlichen Besitzer 
eine Sparkasse und ein Reservekapital, welches ihm iiber die Zeiten der Not, 
schmaler landwirtschaftlicher Jahre und erhOhten Geldbedarfes hinweghilft, 
seinen Kredit erhOht und die Moglichkeit gewahrt, bei Erbauseinandersetzungen 
eine Dberschuldung und Zertriimmerung des Hofes hintanzuhalten. :pie Bedeu
tung dieser Waldbesitzgruppe ist fiir die Besitzer um so groBer, je weniger 
ergiebig der landwirtschaftliche Boden und je extensiver der Landwirtschafts
betrieb ist. Zumal in den rauhen Mittelgebirgslagen Deutschlands bildet der 
Wald das finanzielle Riickgrat der Bauern. Die Verfassung und der Bestand 
des kleinen und groBen Bauemwaldes ist in der Dorfgemeinde der MaBstab 
fiir die Einschatzung der wirtschaftlichen Lage des Besitzers. Verkauft er unver
mutet sein ganzes haubares Holz oder gar den ganzen Wald, dann wird darin 
ein schlechtes Zeichen 'erblickt. ErfahrungsgemaB setzt der wirtschaftliche 
Niedergang eines landlichen Anwesens auch mit der AbstoBung des Waldes ein. 

Ein groBer Teil der bauerlichen ParzeHenwaldungen hat nicht in erster Linie 
den Zweck der Holzerzeugung, sondern der Streugewinnung und der Weide
nutzul'lg, vor allem in den Gegenden mit armen landwirtschaftlichen Boden. 
Der Wald steht hier ganz im Dienste der Hauswirtschaft (Brennholz) und der 
Landwirtschaft. Die Holzertrage sind gering, schon weil es sich meistens urn 
die viel Bodenstreu liefemde Kiefer oder um weiche LaubMlzer handelt und 
die BOden herabgewirtschaftet sind. Daneben findet man allerdings, wenigstens 
im Fichten- und Tannengebiet Siiddeutschlands, auch gut gepflegte und 
geschonte Privatwaldparzellen. 

Die gerlnge Ertragsfahigkeit an Holz vieler Kleinwaldungen wegen des 
Nebennutzungsbetriebes ist vom Standpunkt der Holzversorgung Deutschlands 

1) VgI. E. Zentgraf, Wald- und LandwirtBchaft in der Provo Sachsen, im KUhn
Archiv Bd. V, 19l4" 397f£ 
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aus gewill ein Nachteil. Wenn aber der Waldbesitzer durch die Verschmelzung 
seines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes zu einer Interesseneinheit sein 
Gesamteinkommen erhoht, dann wird auch die Vblkswirtschaft nicht geschadigt. 

Die Bedeutung des Kleinwaldbesitzes ist nicht wie die des GroBwald- und 
auch mittleren Waldbesitzes nach dem Holzertrag allein, sondern nach dem 
Gesamtnutzen zu bewerten, den er dem Grundbesitzer im Rahmen seines ganzen 
Betriebes, der auf einer Individualwirtschaft beruht, gewahrt. Dazu ist auch 
die Arbeitsgelegenheit zu rechnen, die der Wald wahrend des Winters, in welchem 
die landwirtschaftliche Arbeit ruht, dem Besitzer, seinen Angehorigen und 
Dienstboten bietet. 

Das was an diesen Waldbesitzarten auch unter Beachtung ihrer besonderern 
Bestimmung verbesserungsbediirftig ist, durch staatliche Zwangsvorschriften 
verbessern zu wollen, ware vergebliche Miihe, da der polizeiliche Arm des Staates 
hiefiir zu kurz ist. Der Staat kann nur indirekt an der Hebung der Bewirtschaf
tung mithelfen, indem er durch Belehrung, Rat urid Gewahrung technischer 
Hilfen, vor allem aber durch Unterstiitzung der Waldbesitzerverbande, in ein
zelnen Fallen auch durch Forderung des Genossenschaftswesens sich betatigt 1). 

2. Die mit landwirtscbaftlichen Betrieben verbundenen Forste 
im Deutschen Reich 2). 

Mit der Berufs- und Betriebszahlung yom 12. Juni 1907 wurden auch Er
hebungen gepflogen, wieviel landwirtschaftliche Betriebe mit Forstwirtscbaft 
verbunden sind. Die gewonnenen Ergebnisse weichen von denen der nach der 
gleicben Richtung am 14. Juni 1895 erhobfmen Statistik nicht wesentlich abo 
Aus den Unterschieden der beiden Erhebungen weitergehende Schliisse zu 
ziehen, ist wegen der bei jeder umfangreichen statistiscben Aufnahme unter
laufenden Unstimmigkeiten nur mit Vorbehalt angebracht. 

Die angeschriebenen landwirtscbaftlichen Betriebe sind in ihrer weitaus 
iiberwiegend€m Zahl Privatbetriebe. 

Fiir die Ausscheidung der GroBenklassen bildet die I and wirtschaftlich benutzte Flache 
die Grundlage und jede Bodenflache, welche landwiftschaftlich bewirtschaftet wurde, 
wurde als Betrieb angeschrieben, auch wenn diese Flache noch so klein war. Wenn Z. B. 
ein Waldbesitzer neben einem Walde von groBerem Umfange nur ein Ar Wiese in eigener 
Nutzung bewirtschaftete, so wurde sein Betrieb als landwirtschaftlicher angeschrieben 
und die Waldflache als Bestandteil dieses minimalen Betriebes behandelt. Daher kommt 
es, daB in den folgenden statistischen Ubersichten die fur die kleinsten 
Betriebe (bis zu 1 ha etwa) berechneten Prozentsatze in betreff des Forst
landes aus der allgemeinen statistischen Reihe herausfallen und deshalb forst· 
politisch auch nicht weiter gewiirdigt werden konnen. Diese. ermittelten Zahlen sind das 
Opfer des bei jeder Bodenkulturstatistik nicht zu umgehenden Schematismus. 

Als landwirtschaftliche Flachen gelten Ackerland (ohne Ziergarten), Wiesen, reiche 
Weiden, (d. h. Weiden, von denen 1 ha mindestens eine Kuh zu ernahren vermag) und 
Weingarten. 

Die reinen Forstbetriebe ohne landwirtschaftliche Flache sind hier nicht beriicksichtigt. 

A. Deutsches Reich. 
Dber das Gesamtergebnis der 1907 er Statistik gibt die folgende Dbersicht 

AufschluB. 
Die tJetriebe unter 2 ha werden als Parzellenbetriebe, von 2-5 ha als kleine 

bauerliche, von 5-20 ha als mittlere bauerliche, von 20-lO0 ha als groBere 
bauerliche und von lOO ha und mehr als GroBbetriebe bezeichnet. 

1) Die VerhaItnisse in Wiirttemberg behandelt Kohler, Der freie Privatwald (Bauern· 
wald) in Wiirttemberg. Tiibingen 1912. 

Z) Vgl. meinen Artikel im AUg. Anz. f. d. Forstprodukten.Verkehr 1911, Nr. 27. 
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Daraus ergeben sich folgende Tatsachen: 
1. Die Zahl j ener land wirtschaftlichen Betrie be, welche auch Wald 

besitzen, nimm t mit der GroBe der land wirtschaftlichen Betrie be zu. 
2. Von der Gesamtflache der einzelnen Betriebe nimmt im a11-

gemeinen der Wald einen um so groBeren Prozentsatz ein, je groBer 
diese Betrie be sind. 

3. Die auf einen mit Forstland verbundenen landwirtschaft
lichen Betrieb entfallende durchsc.hnittliche Waldflache nimmt 
mit der GroBe der Betrie be zu. 

Mithin: Je groBer die landwirtschaftlichen Betriebe sind, um 
so mehr kommt der Waldbesitz zur Geltung. 

Von den 53/4 Millionen landwirtschaftlichen Betrieben des Deutschen Reichs 
verfiigen nur 17,36% (1895 16,76%) iiber Waldbesitz. Aber schon die GroBen
klassen von 2 ha und dariiber iiberschreiten diesen Prozentsatz. Dieselben 
machen 41 % aller landwirtschaftlichen Betriebe aus. - Das Bewaldungsprozent 
der im Besitze von Landwirten befindlichen Grundflache ist 17,82 (1895 17,52), 
bleibt also hinter jenem des Deutschen Reichs (26,29%) betrachtlich zuriick. 
Dieser Durchschnittssatz wird erst von den Betrieben mit mehr als 50 ha iiber
troHen. - Auf einen mit Wald verbundenen Betrieb trifft eine durchschnitt
liche Waldflache von 7,71 ha (1895 8,14 ha). 

Die landwirtschaftlichen Betriebe des Deutschen Reichs mit 
Forstland im Jahre 1907. 

GroBenklassen 
der land-

wirtsohaftIich 
benutzten 
Flachen 

unter 0,1 a 
0,1-2 

" 2-5 " 5-20 " 
20-50 " 

50 a-I ha 
1-2 " 2-3 " 3-4 " 4"'-5 " .5-10 " 10-20 " 20-50 " 

50-100 " 
100-200 " 
200-500" 
500-1000 ha 

1000 u. mehr 

Zusammen 
1895 

unter 2 ha 
2-5 " 
5-20 " 

20-100 " 
100 ha u. mehr 

Anzahl Von dlesen haben Gesamt- Hievon forst-der neben landwirt· 

landwirt. schaftlich auch fliiche der wirtschaftlich 

schaftIichen 
forstwlrtschaftlich 

benutztes Land 
Betriebe benutzt 

Betriebe Anzahl I % ha ha I Of 
.0 

i I , 
1361 30 2,20 3241 3105 95,80 

128147 888 0,69 4984 1961 39,35 
308673 2698 0,87 32587 16411 50,36 
824049 11951 1,45 191639 74948 39,11 
821830 23195 2,82 386615 85685 22,16 
646995 38139 5,89 611972 105908 17,31 
647454 80 855 12,49 1260 964 226261 17,94 
428398 83147 19,41 1401717 230 139 16,42 
325304 80753 24,82 1468790 224 505 15,29 
252575 73217 28,99 1435914 199963 13,93 
652798 240 369 36,82 5997626 888749 14,82 
412741 205553 49,80 7770895 1232275 15,86 
225697 123577 54,75 9186590 1512382 16,46 
36494 17681 48,45 3436421 674102 19,62 
10679 5219 48,87 2241658 591182 26,37 
9389 5813 61,90 4156773 892900 21,48 
3129 2299 73,47 2824444 573288 20,30 

369 299 81,03 693656 145990 21,05 

5~36082 1995683117,3614310648617679754117,821 
5558317 931834 16,76 43284 742 7582276 17,52 

Auf funf GroBenklassen zusammengezogen: 

3 378 509 1157 756 4,67 2 492002 514 279 
1006277 237117 23,56 4306421 654 607 
1065 539 445922 41,85 13768 521 2 121024 

262 191 1141 258 53,88 12623011 2 186484 
23566 13630 57,84 9916531 2203360 

20,64 1 15,20 

15,40 1 17,32 
22,22 

Zusammen wie oben. 
Endres, Forstpolitik. 2. Auf!. 19 

Auf elnen 
mit Forst-
land ver· 
bundenen 
Betrieb 

trifft eine 
Forstfliiche 
von Hektar 

103,50 
2,21 
6,08 
6,27 
3,69 
2,78 
2,80 
2,77 
2,78 
2,73 
3,61 
5,99 

12,24 
38,13 

113,27 
153,60 
249,36 
488,26 

7,71 
8,14 

3,26 
2,76 
4,76 

15,48 
Hn,65 
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Die landwirtschaftlichen Betriebe mit Forstland in den deutschen 
Bundesstaaten im Jahre 1907. 

Staaten 
und 

Landesteile 

Preullen. 

Ostpreullen . 
Westpreullen 
Brandenburg 
Pommern .. 
Posen. 
Schlesien . 
Sacheen ..... 
Schleswig-Holstein. 
Hannover ..... 
Westfalen. 
Hessen-Nassau 
Rheinland 
Hohenzollern 

B ayern 

Oberbayern . 
Nieder,bayern 
Pfalz •... 
Obcrpfalz .. 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Dnterfranken 
Schwaben 

chsen 
iirttemberg 

en 
ssen . 

Sa 
W 
Bad 
He 
M 
Sa 
M 
o 
B 
Sa 
Sa 
Sa 
An 
S 
Sc 
W 
Re 
Re 
Sc 
L 
L 

. . . . . . 
ecklenburg-Scbwerin 
cheen-Weimar. . . 

ecklenburg-Strelitz . 
ldenburg .... . /. 
raunschweig . . . . 
chsen-Meiningen. . 
cheen-Altenburg. . 
cheen-Coburg-Gotha 
halt ........ 

chwarzburg~Sondersh .. 
hwarzburg-Rudolstadt 
aldeck ..... 
uB a. L .. 
uB j. L. . .•. 
haumburg-Lippe . 

ir.!: . 
ii ck. 
remen B 

H 
E 

amburg .... 
lsaB-Lothringen 

D eutsehes Releh. 
]895 .. 

.Anzahl 
der 

landwirt-
schaftlichen 

Betriebe 
in Tausend 

3400 

219 
158 
259 
178 
205 
367 
319 
159 
371 
384 
230 
538 

12 

670 

92 
83 

115 
I 64 

69 
69 
97 
81 

175 
315 
260 
147 
98 
43 
18 
65 
63 
34 
21 
30 
33 
13 
14 
10 
5 
9 
8 

27 
6 

13 
15 

245 

;) 738 
5558 

Flache 
Auf einen 

Hievon der Hievon mit Forstland 

haben landwirt- sind 
verbundenen 

Wald Bchaftlichen Wald 
Betrieb 

Betriebe 
trifft eine 

1000 ha 
Waldflache 

% % von ha 

13,25 28513 16,64- 10,53 

]0,46 3213 10,93 15,31 
8,16 2147 14,19 23,57 

20,32 3265 26,64 16,52 
10,32 2658 16,06 23,27 
9,54 2555 13,41 17,53 

13,69 3437 21,35 14,61 
9,79 2136 15,86 10,85 
7,54 1664 4,64 6,44 

11,79 2918 13.12 8,76 
13,24 1634 22;29 7,16-
9,79 969 18,85 8,10 

20,25 1843 19,78 3,34 
37;55 74 9,07 1,45 

42,15 5796 22,06 4,53 

51,15 1302 23,55 6,50 
54,21 939 25,09 5,27 
20,32 356 11,88 1,81 
59,59 753 28,87 5,69 
49,20 541 24,62 3,91 
49,87 588 23,83 4,09 
34,66 559 16,62 2,76-
33,22 759 14,58 4,10 

l!l'24 1287 20,62 7,8G 
22,33 1454 20,63 4,21 
18,7] 1164 32,68 7,81 
10,07 574 22,90 8,8S 
4,85 1190 18,72 47,02. 

21,92 280 15,32 4,57 
4,14 182 7,08 17,46 

12,72 509 6,24 3,82-
3,36 263 12,89 16,12 

24,62 148 18,91 3,3& 
17,63 109 14,78 4,32 
12,86 129 7,83 2,61 
4,52 172 12,01 13,82 
8,34 53 2,39 1,21 

17,57 62 26,95 6,86 
11,37 67 10,95 6,32-
27,20 25 24,40 4,38 
31,20 62 21,70 4,87 

3,90 23 3,75 2,79 
9,53 95 12,20 4,51 
3,33 21 6,98 7,81 
0,16 19 0,45 4,00 
1,09 28 2,58 4,43 

16,44 882 11,24 2,46 

17,38 43108 17,82 7,71 
16,80 43285 1750 8,1(} 
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292 Privatwaldwirtschaft. 

B. Die Bundesstaaten. 
Unter den deutschen Bundesstaaten steht dem Prozentverhaltnis nach 

Bayern mit der Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe, die mit Waldbesitz 
verbunden sind, weit obenan, namlich mit 42%. Ihr Bewaldungsprozent ist 22. 
In Oberbayern, Niederbayern und in der Oberpfalz besitzt mehr als die Halfte 
der landwirtschaftlichen Betriebe Wald, in Oberfranken und Mittelfranken fast 
die Halfte, in Unterfranken und Schwaben ein Drittel, in der Pfalz ein Fiinftel. 
Der Regierungsbezirk Schwaben ist ein fUr siiddeutsche Verhaltnisse gering 
bewaldetes Gebiet iiberhaupt (23,5%). 

In W-iirttemberg haben 22%, in Baden 19%, in ElsaB-Lothringen 
16%, in Hessen 10%, in PreuBen 13% aller landwirtschaftlichen Betriebe 
Waldo Das Bewaldungsprozent derselben ist bzw. 20,6, 32,7, 11,2, 22,9, 16,6. 

Von besonderem Interesse ist die durchschnittliche Waldflache, welche 
auf einen mit Wald verbundenen landwirtschaftlichen Betrieb trifft. Rier tritt 
zunachst ein wesentlicher Unterschied zwischen PreuBen und Siiddeutschland 
hervor. In PreuBen ist die DurchschnittsgroBe 10,5 ha, in Bayern dagegen 
4,5 ha, in Wiirttemberg 4,3 ha, in Baden 7,8 ha, in Hessen 8,9 ha und in 
ElsaB-Lothringen 2,5 ha. Innerhalb PreuBens besteht wieder ein groBer 
Abstand zwischen den ostelbischen und westelbischen Provinzen. Dort GroB
grundbesitz, hier mittlerer und kleiner Grundbesitz. Wahrend die Durchschnitts
ziffer fiir WestpreuBen 23,6 und fiir Pommern 23,3 ha ist, betragt sie fiir das 
Rheinland nur 3,3 ha. 

In Bayern ist der Kleinwaldbesitz iiberwiegend, der Durchschnittssatz 
von 4,5 ha wird nur von Ober- und Niederbayern und der Oberpfalz etwas 
iiberschritten. 

Das Nahere ergibt sich aua den Obersichten auf S. 290 und 291. 

II. Die gesetzlichen Beschriinkungen der Privat
waldwirtschaft. 

1. Ubersicht. 
Die "Freigabe der Privatwaldwirtschaft" im 19. Jahrhundert bestand im 

wesentlichen darin, daB die in den alten Forstordnungen niedergelegten Wirt
schaftsvorschriften forsttechnischer Natur in Wegfall kamen. Dem Sinne nach 
bezweckten dieselben die raumliche und zeitliche Ordnung des Forstbetriebs, 
wie sie durch -die heutigen Wirtschaftsplane gewahrleistet ist. Da diese aber 
in der Zeit der Forstordnungen noch unbekannt waren, bestanden die MaBnahmen 
in der Forderung der Anweisung der zu fallenden Baume durch die landesherr
lichen Forst- und Jagdbediensteten, in der Vorschrift des sehlagweisen Abtriebes 
und teilweise aueh in der Festlegung der Umtriebszeit. Dazu kamen noch die 
Beschrankungen hinsichtlieh des Holzverkaufes, der Holzpreise und der Ver
wendung des Holzes oder einzelnerSortimente. 

Die bisherigen Beschrankungen der Privatwaldwirtsehaft - abgesehen von 
den Bestimmungen iiber Sehutzwaldungen - beziehen sich da, wo solche iiber
haupt bestehen, in erster Linie auf die nur bedingt zugelassene RodUllg, den 
Zwang zur Wiederaufforstung und auf das Verbot der Waldverwiistung. 

Die Einhaltung einer bestimmten Umtriebszeit ist nirgends vorgeschrieben, 
die Aufstellung eines Wirtschaftsplans und die nachhaltige Abnutzung nur 
in Schwarzburg-Sondershausen fiir Waldungen- von 15 ha an gefordert. 

In Baden ist zu jedem Kahlhieb die Genehmigilng einzuholen, i~ Schwarz
burg-Sondershausen zu jeder Abnutzung von Holzbestanden in Waldungen 
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von geringerer FlachengroBe als 15 ha, in S.-Weimar zu allen Holzschlagen 
und groBeren Holzabtrieben (wird nicht durchgefiihrt), in Tirol zu Kahlhieben 
und Nutzungen fiir den Verkauf. 

In Mecklenburg-Schwerin ist .durch das Waldschutzgesetz vom 
22. Oktober 1919 die Wiederaufforstung geboten und die Abnutzung fiber ein 
bestimmtes MaB hinaus verboten. 

Die Bestellung eines Betriebsleiters ist nur in Osterreich fiir groBere 
Waldungen verlangt. 

In Bayern wurden durch die Novelle von 1908 zum FG. den gewerbsmaBigen 
Giiterhandlern beziiglich der von denselben erworbenen oder verauBerten 
Waldungen gewisse Auflagen gemacht. 

Die Entwicklung der Forstpolizeigesetzgebung hat gezeigt, daB aIle Vor
schriften, die sich auf eine Reglementierung der Technik des Forstbetriebes 
beziehen (waldbauliche Systeme, Umtriebszeiten), auf die Dauer unhaltbar 
sind, weil die Ansichten iiber die ZweckmaBigkeit bestimmter Ver£ahren 
unter den Forstsachverstandigen stets wechseln, ja gewissen Moden unter
wor£en sind. 

Das badisehe Forstgesetz von 1833 bestimmte "fUr den Zweck der natiirlichen Verjiingung 
als das poHzeilich zulassige geringste Alter: 1. in Hochwaldungen a) fiir Eichen 120 Jahre, 
b) fiir Buchen 70, c) fiir Rot- und WeiBtannen 70, d) fur Forlen 60 Jahre; 2. in Niederwal
dungen a) fiir harte Holzer 25, b) flir weiche Holzer 15, c) fur Schalwaldungen 12 Jahre. -
Bei gemischten Waldungen richtet sich die Epoche der Haubarkeit nach der vorherrschenden 
Holzgattung und im Zweifel nach dem Alter des harten Holzes" (§ 10). 
.. "In den Hochwaldungen miissen die Standbaume so iibergehalten werdpn, daB deren 
Aste in den auBersten Zweigen sich beinahe beriihren und daB auf solche Weise die ganze 
Oberflache des Bodens mit Samen iiberworfen werden kann" (§ 11). 

Das Gesetz gibt weiterhin genaue waldbauliche Vorschriften iiber die Durchfuhrung 
der Dunkel-(Schirm-)schlagwirtschaft, uber dic Mittelwaldwirtschaft (den Ausdruck "Mittel
wald" kennt das Gesetz noch nicht, es spricht nur von Niederwaldungen), erklart "das 
Verfahren einer Planter- oder Femelwirtschaft fiir unstatthaft", schreibt 
Winterfallung vor. Die jungen Bestande sind, bis sie haubar werden, von Zeit zu Zeit zu 
durchforsten. 

AIle die betriebstechnischen Vorschriften muBten, weil sie forsttechnisch nicht mehr 
als zeitgemaB betrachtet wurden, fUr die Privatwaldungen durch die Novelle von 1854 
aufgehoben werden. In den Staats- und Gemeindewaldungen ging man stillschweigend 
uber sie zur Tagesordnung uber, obwohl sie formell noch Gesetzeskraft haben. 

In den Vollzugsvorschriften zum bayeriseben Forstgesetz verwustet der den Wald, 
der "JunghOlzer unregelmaBig durchlochert", wer Wege undo Gassen in die Jungholzer 
haut, um einen alten Stamm herauszuschleifen usw. - Wiirden diese Vorschriften wirk
Hcb eingehalten, dann waren eine Roihe waldbaulicher MaBnahmen, die heute als Fort
schritt hetrachtet werden, undurchfiihrhar. 

Gruppiert man die· deutschen Staaten nach den im Jahre 1913 erhobenen 
Waldflachen und nach dem Stand der Forstpolizeigesetzgebung um die Mitte 
des Jahres 1921, so ergibt sich folgende Obersicht: 

a) Die Privatwaldwirtschaft ist frei und keinerlei Beschrankungen 
unterworfen (mit Ausnahme del' Waldteilung und der besonderen Schutzwald
gesetzgebung) in PreuBim, Sachsen, Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg, Anhalt, 
Altenburg, Schaumburg-Lippe, Hamburg, Bremen, Liibeck. 

Zusammen 4407 558 ha = 68,1 % der Privatwaldflache Deutschlands. 
b) Die Rodung ist ohne Genehmigung verboten in Rheinpfalz, 

Hessen, Lippe, ReuB j. L., ElsaB-Lothringen, Mecklenburg-Schwerin. 
Zusammen 319 695 ha = 4,9%. 
c) Die Rodung ohne Genehmigung und die Verwustung ist ver

boten iIi Bayern. r. d. Rh., Wiirttemberg, Baden, Sachsen-Weimar, Braun
schweig, Sachsen-Meiningen, Koburg, Gotha, Schwarzburg-Sondershausen, 
Schwarzburg-Rudolstadt, Waldeck, ReuB a. L. 

Zusammen 1746657 ha = 27% der Privatwaldflache. 
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Zu beachten ist, daB auch da, wo der Staat auf jede polizeiliche Beauf
sichtigung der Privatwaldwirtschaft verzichtet, tatsachlich nicht aIle Privat
waldungen von jeder Kontrolle frei sind. Dieselbe bestand bisher fiir die 
FideikommiBwaldungen durch das Statut und fiir die mit Hypotheken 
belasteten Forste durch die kreditgebenden Institute. In PreuBen speziell wird 
von seite der Landschaften eine sehr wirksame Aufsicht iiber den beliehenen 
Privatwaldbesitz gefiihrt (s. Forstlicher Realkredit). 

Das Rodungsverbot hat das Wiederaufforstungsgebot zur Folge und um
gekehrt. 

Ausdriicklich sei hervorgehoben, daB die forstgesetzlichen und forstpolizeilichen Bestim
mungen iiber .Rodung, Aufforstung, Devastation usw. in allen Staaten fiir aile Waldungeri, 
so namentlich auch ffir die Gemeinde- und Korperschaftswaldungen Geltung haben. Da 
aber gerade auf diese der Staat nicht bloB in forstwirtschaftlicher, sondern auch in ver· 
mogensrechtlicher Hinsicht einen weitgehenden EinfluB ausiibt, ist selten Gelegenheit 
gegeben, die auf die Erhaltung des Waldes gerichteten forstpolizeiIichen Bestimmungen 
zur Anwendung zu bringen. 

Die vorstehende Obersicht zeigt, daB in Deutschland der iiberwiegende 
Teil der Privatwaldungen keinerlei gesetzlichen oder polizeilichen Bestimmungen 
unterworfen iflt. MaBgebend fiir den gegenwartigen Stand der Gesetzgebung 
ist in erster Linie deren geschichtliche Entwicklung. Da in Siiddeutschland 
die Staatsaufsicht friiher und starker eingesetzt hatte als in den meisten Staaten 
des nordlichen Deutschlands, wurde es hier der modernen Gesetzgebung nicht 
schwer, den Faden, wenn auch als feinere Nummer, weiter zu spinnen und ohne 
Verletzung des Volksempfindens die Notwendigkeit von der Fortdauer der 
Staatsaufsicht zu begriinden. Die Macht des Bestehenden half den siiddeutschen 
Staatsregierungen iiber die Bewegung zugunsten der volligen Freigabe der 
Privatwaldwirtschaft zu Anfang des 19. Jahrhunderts hinweg und war denselben 
ein machtiger Bundesgenosse bei der Ausgestaltung der jetzigen Gesetzgebung. 

1m siidlichen und westlichen Deutschland war schon durch die markgenossen
schaftliche Besiedlungsform mit ihrem deutschrechtlichen Charakter der Gedanke 
an die riicksichtslose Ausnutzung des Eigentums nicht popular. 

1m ostelbischen Gebiet, das erst in der Zeit vom 12. bis zum 14. Jahrhundert 
kolonisiert und germanisiert wurde, bildete sich das Individualeigentum von 
Anfang an aus und wurde von den groBen Gutsherrn, die viel mehrGrund
stiicke im Eigenbetriebe bewirlschafteten als die westlichen GroBgrundbesitzer, 
riicksichtslos geltend gemacht und verteidigt. Der GroBwaldbesitz war daher 
hier seit der Kolonisation starker ausgepragt als im Siiden und Westen. Des
halb waren im Norden und speziell in PreuBen die Forstordnungen, soweit solche 
iiberhaupt vor dem 18. Jahrhundert bestanden, in der Beschrankung der freien 
Benutzung der Privatwaldungen zuriickhaltender als die siiddeutschen. Als· 
dann um die Wende des 18. Jahrhunderts durch das Programm der franzosischen 
Revolution und der A. S m i th schen Schule die Freiheit der Benutzung -des 
Eigentums proklamiert wurde, zog PreuBen durch. das Landeskulturedikt 
von 1811 durch die volle Freigabe der Privatwaldwirtschaft die Konsequenzen 
daraus 1). 

Fiir die Beibehaltung der grundsatzlichen Standpunkte bis zur Gegenwart 
war auch die Verschiedenheit der Waldbesitzstandsverhaltnisse im Siiden 
und Norden weiter maBgebend. In dem dichter bevolkerten Siiden mit vor-

1) von Stiinzner, Mitt. d.· deutschen Forstvereins 1900, Nr. 6, 61 f. - In den 
Motiven zum preuBischen Waldschutzgesetz von 1875 wird geltend gemacht, ein 
allgemeines Rodungsverbot habe das Bedenken gegen sich. daB in vielen fiir das all· 
gemeine Kulturinteresse ganz gleichgiiltigen FaIlen der Waldbesitzer unnotigerweisti be
liistigt und manche wohltiitige und vorteilhafte Umwandlung von Wald in Acker und 
Wiese wohl auch verhindert werde. (Jahrb. d. preuB. Forst· u. Jagdgesetzg. Bd. 18, S.21.) 
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herrschendem Kleingrundbesitz war der Bestand der Waldflache mehr gefahrdet 
als im diinn bevolkerten Nordosten mit iiberwiegendem GroBgrundbesitz und 
GroBwaldbesitz. Dieser bietet an sich und namentlich noch durch seine bis
herige Gebundenheit als FideikommiBbesitz eine gewisse Gewahr fiir eine pfleg. 
Hche Behandlung und die Sicherheit seines Fortbestandes. AuBerdem verstand 
es der preuBische GroBgrundbesitz mit Hilfe des Dreiklassenwahlrechts sich 
einen beherrschenden EinfluB auf die Bodenkulturgesetzgebung zu sichern 
und konnte jeden Versuch auf Beschrankung der Freiheit des Privateigentums 
leichter abwehren als der siiddeutsche Parzellenbesitz. 

Das preuBische Herrenhaus bBte im Jahre 1909 (13. Sitzung vom 25. Mai) mit 
Mehrheit auf Antrag des Herrn von SaUsch den BeschluB, die Konigl. Staatsregierung 
.zu ersuehen, "dureh gesetzgeberische und administrative MaBnahmen und durch Gewahrung 
reichlicherer Geldmittel einen raseheren Fortgang der (jdlandsaufforstung und Hebung 
des Zustandesder Privatforstwirtsehaft, ins besondere der bauerliehen, herbeizufiihren". 

In den Verhandlungen hieriiber 1 ) befiirwortete von Salisch die Einfiihrung einer ge
wissen Staatsaufsieht, namentlieh des Verbotes der Verwiistung der bauerlichen Waldungen. 
Den ablehnenden Standpunkt der Regierung begriindete Landwirtschaftsminister von Ar
ni m fol~endermaBen: "M~ine Herren, iiberlegen Sie sieh doeh, was es heiBt, etwa 3 Mil
lionen Haktar Forst, die iiberall zerstreut liegt, von der wir gar keinen Kataster, keine genaue 
Bestandaufnahme haben, unter Staatsaufsieht zu stellen, welehe Zahl von Beamten dazu 
gehort, welch ein groBer Apparat, wenn die Sache iiberhaupt funktionieren soli . . . leh 
miiehte doch einmal an die hier anwesenden Waldbesitzer die Frage riehten, ob sie geneigt 
sind, sich unter Staatsaufsieht zu stellen. (Rufe: Nein! - Heiterkeit.) leh glaube, ieh wiirde 
:ii.berall ein Nein .bekommen. Glauben Sie, daB Sie von den Bauern eine andere Antwort 
bekommen wiirden? O:1er wollen Sie sie differentiell behandeln? Das wiirde doeh politi8eh 
nieht sehr weise sein." 

Das Herrenhausmitglied v. Leszczynski erinnerte daran, daB VOl' 30 Jahren ein 
Gesetzentwurf iiber die Beaufsiehtigung der Forstwirtschaft der Landgemeinden abgelehnt 
wurde. "Das Gesetz ist damals gefallen, wei! gesagt wurde: Dann gehen die ganzen Bauern 
in die Opposition und wahlen uns nieht." 

2. FI'eie odeI' gebundelle PrivatwaldwiI'tschaft. 
Da statistisch und durch die Erfahrung nachgewiesen ist, daB ein Teil der 

Privatwaldungen nicht die Holzertrage liefert, welche der Ertragsfahigkeit 
der Waldb5den entspricht, konnte der Zweck einer strengen Staatsaufsicht 
nur auf die Ertragssteigerung gerichtet sein. 

Will man dieselbe voll herbeifiihren, dann muB der Privatwald von dem per
sonlichen Willen und den personlichen Bediirfnissen des Besitzers losgelost 
werden. Die Wahl der Holz- und Betriebsart, die Art der Bestandsbegriindung 
(natiirliche Verjiingung, Saat, Pflanzung) und der Bestandspflege (Anfang, 
Wiederholung und Starke der Du;rchforstung), sowie die Abtriebszeit und das 
Verfahren der Abnutzung muB lediglich nach der natiirlichen und wirtschaft
lichen Standortlichkeit des Waldes unter dem Gesichtspunkt der wertvollsten 
Holzproduktion angeordnet werden. Auch die Sortierung des gefallten Holzes 
,darf ·nieht in das Belieben des Waldbesitzers gestellt werden (Nutzholz nicht 
als Brennholz, nur marktgangige Sortimente). Die waldschadigenden Neben
nutzungen (Streu, Weide) miissen verboten oder auf ein MindestmaB ein
geschrankt werden. 

Das heiBt, der Zweck kann nur durch eine liickenlose technische Bewirt
schaftung durch den Staat erreicht werden. Die Oberleitung des Betriebes 
,durch Staatsforstbeamte, wie sie vielfach fiir die Gemeindeforste gilt, wiirde 
nicht geniigen. 

Es fragt sich nun, 01> eine solche Sequestrierung des Privatwaldbetriebes 
praktisch durchfiihrbar ist und der Erfoig noch in einem vernunftigen Verhaltnis 

1) Deutsche Forstzeitung, Bd. 24, Nr. 28 u. 29. 
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zu dem Aufwand und zu den Nachteilen volkswirtschaftlicher und politischer 
Natur steht. 

a) Die technische Bewirtschaftung der Privatforste durch Forstbeamte. 
die vom Staat bestellt sind, erfordert einen gewaltigen Beamtenapparat, 
dessen Tatigkeit nur insoweit produktiv ist, ala durch ihn wirtschaftliche Werle 
im Privatwald geschaffen werden, die ohne ibn verloren gingen. Nachdem 
der groBe und mittlere Privatwaldbesitz mit wenigen Ausnahmen schon bisher 
gut bewirtschaftet wurde und auch der kleine bauerliche Besitz durchaus nicht 
restlos unsachgemaB behandelt wird, vorhandene Mangel zudem auch auf 
andere Weise behoben werden konnen, bleibt fiir die produktive Verwertung 
der Arbeitskraft dieser Beamten nur ein kleines Tatigkeitsgebiet iibrig. Denn 
als unproduktiv ist jede Arbeitsbetatigung der Beamten zu bezeichnen, durch 
die die vorhandenen lebendigen forstlichen Krafte des Privatwaldbesitzer. 
standes ausgeschaltet werden. 

Wie die Erfahrungen in Siiddeutschland beweisen, ist es den fiir die Bewirt· 
schaftung der Staatswaldungen bestellten Beamten nur in beschranktem MaBe 
moglich, die Einhaltung der wenigen forstpolizeilichen Vorschriften wirksam 
zu kontrollieren. FUr eine Bewirtschaftung der Privatwaldungen miiBre ein 
besonderer Beamtenorganismus geschaffen werden, der bei der Streulage der 
Privatwaldungen einen groBen Umfang erhalten miiBte 1). 

Der Verwaltungsbezirk einer von Staatswegen errichteten Privatwald·Oberforsterei 
darf hoohstens 5000 ha umfassen, bei groJ3er Parzellierung und sonstigen schwierigen ort
lichen VerhiUtnissen muLl mit einer wesentIich kleineren Flache gerechnet werden. Wenn 
dem Oberforster auch der Holzverkauf und die Arbeiterbestellung erspart bleibt, so hat 
er andererseits mit vielen Einzelbesitzern zu verhandeln und schriftlich zu verkehren, 
Widerstande zu iiberwinden und viel Zeit auf die ortliche Kontrolle zu verwenden. AuDer· 
dem miissen fiir die Beaufsichtigung und den Vollzug des Betriebs 4-5 Unterbeamte 
angestellt werden. tiber der auDeren Verwaltung muD ferner ein Stab von hoheren forst. 
lichen Kontrollbeamten stehen, deren Inspektionsbezirk je nicht mehr als 8 Oberforstereien 
umfassen diirfte. 

FUr die Beforsterung der 1913 vorhanden gewesenen Privatforstf1ache von 6 473 909 ha. 
waren also erforderlich: 160 hOhere Forstbeamte, etwa 1300 Oberforster und 5200 
bis 6500 Unterbeamte. Man rechne sich die Kosten aus unter Beriicksichtigung des Auf
wandes fiir Dienstgebaude, Reisen und Biirozwecke! 

AuBerdem steht durchaus nicht fest, daB die von dem staatlichen Forst
beamten angeordnete Wirtschaft auch immer die zweckmaBigste ist. Wie 
schon bisher im Staatswald selbst, so werden auch in dem beforsterten Privat
wald viele Febler unterlaufen. Schon der Wechsel der Beamten unterbricht 
die Stetigkeit der Wirtschaftsgrundsatze, gibt personlichen Liebhabereien 
und den forstlichen Modebewegungen Raum. Die Vielheit der Besitzeinheiten 
mit oft ganz vers,chiedenen Standortsverhiiltnissen bedingt jedenfalls eine 
besonders tiichtige und pflichttreue Beamtenschaft .. Auch d~e Gefahr ist nicht 
von der Hand zu weisen, daB durch die Einwirkung der Zentralbehorde die 
Bewirtschaftung der Privatwaldungen auf ein einseitigesSchema festgelegt 
werden kann. 

b) Die Auffassung, daB durch eine auch noch so intensive Einwirkung des 
Staates auf die Privatwaldwirtschaft diese durchschnittlich auf 
dieselben Holzertrage gebracht werden konnte, wie der Staatswald oder der 
regelmaBig bewirtschaftete private GroBwaldbesitz, ist irrig. Nachweise liber 
die Standortsklassen der Privatwaldungen besitzen wir nicht und waren auch 
kaum zu beschaffen. Man kann aber annehmen, daB die urspriingliche Produk· 
tionskraft der Standorre der Privatwaldungen durchschnittlich eher etwas 

1) In Bayern lag 1908 die eine Halfte der Privatwaldungen (641412 hal im Bezirk 
von 331 Forstamtern, die andere (640 746 hal im Bezirk von nur 56 Forstamtern (Ober. 
und Niederbayern, Oberpfalz). 
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groBer als geringer ist als die der Staatswaldungen (geringere Hohenlage, viel
fach auch Acker- und Wiesenland). Trotzdem werden sieh selbst auf den gegen 
die Streunutzung geschiitzten kleineren Privatwaldgriinden wegen der Par
zellierung, des geringen FlachenmaBes, der oft unzweckmaBigen und unregel
maBigen Flachenform, der vielen Bestandsrander, des Mangels an Wegen, der 
Einwirkung des Windes und der Sonnenbestrahlung, des Betretens des Waldes 
yom benachbarten Felde her, der gelegentlichen Entwendungen von HoI ... 
zum Feuermachen und zu Ausbesserungen plOtzlicher Schaden an Pflug und 
Wagen usw., endlich auch wegen der Wildschaden niemals die gleieh hohen 
Ertrage erzielen lassen wie in einem zusammenhangenden groBeren Waldkomplex. 

DaB viele kleinere Privatwaldungen durch iibermaBige Streunutzung 
und sonstige MiBwirtschaft in ihrem Ertragsvermogen stark geschadigt sind, 
ist eine bekannte Tatsache. Man glaube aber nicht, daB das Dbel als solches 
sofort aus der Welt geschafft und ein normaler Zustand sogleich herbeigefiihrt 
werden konnte. 

c) Wiirde durch die staatliche Bevormundung der Privatwald auf den h6chsten 
Holzertrag gebracht, der seinem Produktionsvermogen entspricht, dann ware 
damit durchaus nicht gesagt, daB dadurch der hochste volkswirtschaftliehe 
Erfolg erzielt wird. Den Ausschlag gibt nicht die Menge des erzeugten Roh
stoffes Holz, sondern der Nutzen, der dem Besitzer aus seiner Erwerbsquelle 
Wald fiir seine wirtschaftliche Leistungsfahigkeit erwachst. Wenn der Wald
besitzer der Volkswirtschaft zwar viel Holz liefert, aber in der Ausbeute seiner 
wirtschaftlichen Hilfsquellen so behindert und beengt ist, daB er dieselben 
nicht im geeigneten Zeitpunkt zur hochsten Ergiebigkeit bringen kann, dann 
verliert die Volkswirtschaft und im konkreten Einzelfall der Steuerfiskus mehr 
als durch die groBere Holzerzeugung gewonnen wird. Das W ohl der Volks
wirtschaft setzt sich .zusammen aus dem Wahl der Privatwirtschaften. 

Auch die Privatwaldbetriebe, die geringe Holzertrage liefern, stehen hin
sichtlich des Geldertrages den holzwirts('haftlich gut gepflegten Waldungen 
durchaus nicht nacho Die freie Wirtschaft ermoglicht die Ausnutzung aller 
Erwerbsgelegenheiten des Augenblicks auch fUr Sortimente und Nebenriutzungen, 
die in dem schwerfalligen Staatsforstbetrieb unbeaehtet bleiben. Tatsachlich 
stehen die Reineinnahmen der Privatforstwirtschaft auch wegen der geringeren 
Verwaltungskosten durchsehnittlich weit iiber jcnen der Staatswaldwirtschaft. 

Der mittlere und besonders der bauerliche Waldbesitz hat, wie oben (S. 287) 
ausgefUhrt wurde, nieht bloB ein Interesse an der Holzerzeugung an sieh, sondern 
auch daran, daB ihm einmal sein Holzvermogen zu der Zeit zur Verfiigung 
steht, iI1 der er Geld braueht, und ferner, daB er die Produkte seines Waldes 
in seiner Haus- una Landwirtschaft nach Bedarf verwenden kann. Verbietet 
man dem mittleren und kleinen Waldbesitzer einen nach strengen konservativen 
Forstgrundsatzen noch nicht hiebsreifen Bestand einzuschlagen, wenn er einen 
auBergewohnlichen Geldbedarf hat oder eine giinstige Konjunktur ansnutzen 
kann, verbietet man ihm die Streunutzung, obwohl er keine anderen Streu
mittel hat, dann beeintrachtigt man seine wirtschaftliche Handlungsfahigkeit 
nach den von ihm als niitzlich erkannten Um::;tanden. 

Schon zur Aufbringung der jetzigen hohen Steuerlasten (Erbschaftssteuer!) 
muB dem Waldbesitzer volle Bewegungsfreiheit in der Verwertung seines Wald
vermogens gelassen werden. 

d) Ganzlich verfehlt ist weiterhin die Forderung einer gleichmaBigen 
jahrlichen Abnutzung des Privatwaldes. Sie wirkt um so schiidlicher, 
je kleiner der Waldbesitz ist. Denn der sog. Nachhaltsbetrieb ist eine kiinst
liche Konstruktion fUr die Waldungen, aus denen nach dem Willen und den Be
diirfnissen des Besitzers eine jahrlich gleichgroBe Rente flieBen soll. Yom wald-
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baulichen und betriebstechnischen Standpunkt aus bedeutet er eine Zwangs
jacke, die die Erzielung des hochsten Holz- und Geldertrages theoretisch fast 
regelmaBig, praktisch in sehr vielen Fallen direkt verhindert. Denn mit der 
strengen nachhaltigen Abnutzung sind fast stets Zuwachsverluste verkniipft. 
Wird die Nachhaltigkeit fiir den Privatwald schematisch erzwungen, dann ver
liert er fUr den Besitzer und die Allgemeinheit die Liquiditat und Elastizitat. 
Man noiigt den Waldbesitzer auch in den Jahren Holz zu schlagen, in denen 
der Bp,darf gering und die Preise niedrig sind. 

Ferner ist zu beriicksichtigen, daB dem Privatwaldbesitzer nicht wie dem 
Staat und den Gemeinden Steuerquellen zur Deckung ungedeckter oder unvor
hergesehener Ausgaben zur VerfUgung stehen. Die HiHe des Privatwaldbesitzers 
ist eben nur sein Wald. 

Auch yom volkswirtschaftlichen Standpunkte aus verstoBt die Forderung 
der nachhaltigen Holznutzung gegen das Prinzip der Wirtschaftlichkeit. Sie 
ware nur dann gerechtfertigt, wenn der Holzbedarf Deutschlands in jedem Jahre 
der gleiche ware. Es steht aber fest, daB der Nutzholzverbrauch eine Funk
tion der wirtschaftlichen Konjunktur ist und zur Erganzung der inlandischen 
Holzerzeugung in den Jahren des wirtschaftlichen Hochstandes viel, in Jahren 
des Tiefstandes wenig Nutzholz aus dem Auslande eingefiihrt wird. Wird die 
Waldwirtschaft gezwungen, ohne Riicksicht auf das MaB des inlandischen Holz
verbrauches immer die gleiche Holzmasse auf den Markt zu bringen, dann 
wird ihre volkswirtschaftliche Bedeutung mechanisch abgeschwacht und ihre 
Leistungsfahigkeit gelahmt. Diese wird nur dann ausgeniitzt, wenn einer erhohten 
Nachfrage nach Holz ein erhohtes Angebot gegeniibergestellt werden kann. 
Gerade der mittlere und kleine Privatwaldbesitz ist dazu berufen, durch Mehr
oder Mindereinschlag der starkeren oder schwacheren Nachfrage nach Holz 
Rechnung zu tragen und die deutsche Volkswirtschaft yom Auslande unab
hangiger zu machen. 

Wenn Staat und Gemeinde auf eine nachhaltige Abnutzung ihrer Waldungen 
Gewicht legen, so ist diese MaBnahme gegen etwaige egoistische Eingriffe der 
Gegenwart zum Schaden der Zukunft gerichtet. Der aus dem Nachhalts
betrieb entspringende Verlust an Zuwachs und Zins ist als Versicherungspramie 
zu buchen. ill der Staats- und Gemeindewaldwirtschaft ist auch ein gewisser 
Schematismus, der eben durch die nachhaltige Nutzung gewahrt wird, wegen 
der Unpersonlichkeit des Besitzers und der Verwaltung durch personlich uninter
essierte Beamte nicht zu umgehen. Der mit einem groBeren Beamtentum 
arbeitende private GroBwaldbesitz sieht ebenfalls in der Nachhaltigkeit seines 
Betriebes eine Sicherheit fiir seinen Vermogensstand (FideikommiBwald). 

FUr den nicht gebundenen Waldbesitz, namentlich den mittleren und kleineren 
Privatwaldbesitz, fallen alle diese Erwagungen und Riicksichten weg. Ihm 
muB die freie Bahn der Wirtschaftlichkeit gelassen werden. Er erfiillt seine Pflicht 
gegen die Volkswirtschaft, wenn er den Waldboden ohne langere Unterbrechung 
in der seiner Ertragsfahigkeit angemessenen Bestockung erhalt. In welchen 
Zeitraumen der Holzzuwachs der V olkswirtschaft zum Verbrauch oder zur 
Verwertung iibergeben wird, muB Sache des Waldbesitzers bleiben. 

Dieser Gedankengang geht parallel mit der Bewegung, die schon vor dem 
Kriege auf die Errichtung von forstlichen Reservefonds gerichtet war und 
letzten Endes auch darauf hinau.slauft, die Waldwirtschaft, auch die staatliche, 
von dem starren Schema des Nachhaltsprinzips frei zu machen. Die Tendenz 
der neueren Forstwissenschaft ist auf die Bestandswirtschaft im Gegensatz 
zur starren Betriebsklassenwirtschaft gerichtet. 

e) Angenommen, daB die Kostenfrage iiberwindbar ist und der Aufwand 
durch die Ertragssteigerung des Waldes ausgeglichen wird, so ist weiterhin 
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die politische Wirkung der Staatsaufsicht auf die Privatwaldbesitzer und 
die Moglichkeit der Durchfiihrung in Erwagung zu ziehen. 

Durch die Verhangung der strengen Beforsterung - nur diese konnte wirk
lich zum Ziele fiihren - wird der Privatwald ein volkswirtschaftliches Pro
duktionsmittel, der Besitzer ein Mandatar des Staates mit der Pflicht, Holz 
zu erzeugen. Es ist gewiJ3 anzunehmen, daJ3 durch die Zwangsbewirtschaftung 
in vielen Fallen auch die finanziellen Interessen des Besitzers gewahrt werden. 
Aber der Besitzer kommt iiber das bedriickende Gefiihl nicht hinweg, daJ3 er 
zum Holzproduktionsinstrument fiir· die Allgemeinheit degradiert, das ideelle 
Verhaltnis zwischen ihm und seinem Eigentum gelockert und ihm die Freude 
am Besitz genommen ist.Diese materiell nicht wagbaren Nachteile sind poli
tisch und wirtschaftlich viel hoher einzuwerten als die Festmeter Holz, welche 
durch die Beforsterung dem Privatwald mehr abgewonnen werden konnen. 

Kein Gesetz und kein Machtspruch des Staates kann den guten Willen 
und die Freude am Besitz ersetzen. . 

Der Einwand, daJ3 sich auch die Gemeinden mit der staatlichen Bevormun
dung ihrer Waldwirtschaft abgefunden haben, ist deswegen nicht stichhaltig, 
weil jede Gemeinde einen politischen Machtfaktor darstellt und sich als solcher 
gegen schikanose oder ihren Interessen zuwiderlaufende Anordnungen mit 
Erfolg zur Wehr setzen kann. AuJ3ardem ist das personliche Verhaltnis der 
Gemeindemitglieder zu ihrem Gemeindewald lockerer als das des Privaten 
zu seinem Eigentumswald. 

Wiirde eine staatliche Beforsterung der Privatwaldungen auf 
die Dauer durchgehalten werden konnen 1 Diese Frage ist zu verneinen. 
Schon der alte Obrigkeitsstaat hat es nicht gewagt, in die Privatwaldwirtschaft 
rolizeilich scharfer einzugreifen, als es dem historischen Empfinden der Bevolke
pung noch entsprach. Um so weniger wird der neue Parlamentssiaat die Autoritat 
haben, gesetzlichen Vorschriften, die die Verfiigungsfreiheit des Waldbesitzers 
auJ3erst beschranken, Geltung zu verschaffen. Waldfragen konnen leicht zu 
politischen Fragen werden und die Politik hat dem Walde noch selten geniitzt. 
Die bauerliche BevOlkerung wiirde dem VolIzug bevormundender Bestimmungen 
hartnackigen Widerstand entgegensetzen, den auf die Dauer keine Regierung 
und kein Parlament ignorieren konnte. Die Durchfiihrung von ZwangsmaJ3-
regeIn ist schon physisch unmoglich, muJ3te doch schon im alten Staat der Voll
zug der milden forstpolizeilichen Bestimmungen sehr oberflachlich gehand
habt werden. 

In dem jetzigen Verlangen nach einer strengen Bevormundung des Privat
waldes auJ3ert sich das charakteristische Merkmal aller politischen Revolutionen, 
daJ3 dem Staate mehr Macht zugetraut. wird, als er ausiiben kann und die 
Grenzen der Gesetzgebungsgewalt von dem politischen Dilettantismus iiber
schritten werden. Sehr oft ist das Motiv nicht einmal die Sorge um das W ohl 
des Waldes, sondern Neid und HaJ3 gegen die Waldbesitzer. 

f) Der beste Schutz des Privatwaldes - iibrigens auch aller anderen Wald
besitzarten - sind Holzpreise von solcher Hohe, daJ3 die Waldwirtschaft 
verhaltnismaJ3ig dem Besitzer mindestens ehensoviel einbringt wie die Land~ 
wirtschaft oder andere sichere wirtschaftliche Unternehmungen. Ein Gut, das 
seinem Besitzer keinen Nutzen bringt, wird nicht gepflegt und geschatzt. Um 
das Jahr 1800 wurde der Verkauf der Staatswaldungen und die Aufteilung 
der Gemeindewaldungen mit dem Mangel an Rentabilitat begriindet. Die 
Pflege der Privatwaldungen hat in ganz Deutschland in den letzten Jahrzehnten 
sichtlich zugenommen, weil die Holzpreise die Forstwirtschaft lohnend machten. 
AuJ3erdem wirkt eine giinstige Lage der Landwirlschaft auch giinstig auf die 
Pflege und Schonung des Privatwaldes zuriick, namentlich des bauerlichen. 



300 PrivatwaldwirtBehaft. 

Darum mul3 die polizeiliche Einwirkung des Staates auf die Privatwald
wirtschaft auf jenes Mal3 beschrankt bleiben, welches den volkswirtschaftlichen 
Bestand des Waldes als einen unentbehrlichen Teil der Bodenkultur sicher
stellt und die Entstehung von Odland aus dem bisherigen Waldland verhindert. 

Die staatliche Beaufsichtigung der Privatwaldungen, die nicht Schutz
waldungen sind, soIl sich nur auf die Einholung der staatlichen Genehmigung 
fiir die Rodung und das Gebot der Wiederaufforstung abgeholzter Wald
flachen erstrecken. 1m iibrigen ist die Pflege und Hebung der Privatwald
wirtschaft unter der verwaltungstechnischen und wirtschaftlichen Mithille des 
Staates durch den Zusammenschlul3 der Waldbesitzer in besonderen Organisa
tionen und Selbstverwaltungskorpern sicher zu stellen. 

3. Rodungsverbot. 

A. Allgemeine Gesichtspunkte. 

Unter Rodung (Ausstockung) eines Waldes versteht man die Entfernung 
der Baume samt Stocken und Wurzeln zum Zweck einer anderen Beniitzung 
des bisherigen Waldbodens. 

Ein unbedingtes Rodungsverbot fiir private Nichtschutzwaldungen kennt 
kein Forstpolizeigesetz. Die Frage greift auch weit iiber die rein forstlichen 
lnteressen hinaus. 

Um das Jahr 1400 war in Deutschland und in den meisten angrenzenden, 
Gebieten die geschichtliche RodungsepocheabgeschloBsen und die Verteilung 
von Wald und Feld in grol3en Umrissen auf den heutigen Stand gebracht. Ver
schiedene landespolizeiliche Mandate waren von da ab bereits gegen die weitere 
Waldrodung gerichtet. 

Die spateren grol3en Ereignisse, Kriege, Menschen- und Viehseuch~n, haben 
durch die damit verbundene Entvolkerung dem Wald friiher gerodete Flachen 
in vielen Gegenden wieder zuriickgebracht. Die Forstordnungen des 16. Jahr
hunderts wenden sich fast aIle gegen die Waldrodung, sie zu verbieten war fur 
erster Zweck. 

Neben anderen Griinden war die Furcht vor Holznot hiefiir bestimmend. 
Eine Wandlung dieser Politik trat um das Jahr 1800 ein, offenbar unter dem 
Einflrisse der Lehre von Robert Malthus, dal3 die Tendenz der BevolkerungB
zunahme mit der Vermehrung der Unterhaltungsmittel in einem Mil3verhaltnis 
stehe. Um diesem zu steuern, war man auf die Vergrtil3ilrung der landwirt
schaftlichen Griinde bedacht, einerseits durch Aufteilung und Kultivierung der 
Allmende (Gemeinweiden), andel'erseits durch Rodung von Waldo Unterstiitzt 
wurde diese Bewegung gleichzeitig durch die Lehre von A. S mi th und seiner 
Schule hinsichtlich der Freiheit des EigentumB. 

1m nordlichen Deutschland wurde dieses Ziel durch die vollige Freigabe 
der Privatwaldwirtschaft erreicht, in Siiddeutschland, wo bald wieder die 
reaktionaren Bestrebungen die Oberhand gewannen, durch die Abschwachung 
der unbedingten Rodungsverbote; Die bedingte ZulaBsung der UI barmachung 
ist dann auch in die neuzeitliche Forstgesetzgebung aIler siiddeutschen und 
der meisten mitteldeutschen Staaten iibergegangen. 

Durch die starke Zunahme der Bevolkerung seit der Griindung des Deutschen 
Reichs, durch die Interessengegensatze zwischen Industrie und Landwirtschaft 
sowie von Stadt und Land, durch den Kampf um die landwirtschaftlichen Zolle 
wurde die Ernahrungsfrage des deutschen Volkes in jiingster Zeit und schon 
vor dem Krieg unter den durch die Weltwirtschaft und den Weltverkehr ge
anderten Gesichtspunkten wieder in den Vordergrund geriickt. Davon wird 
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auch die Frage der Urbarmachung von Waldboden beriihrt. In enger Ver
bindung mit dieser Frage steht dann auch die gegensatzliche Bewegung gegen 
die Aufforstung von landwirtschaftlichem Kulturland durch die GroBJrund
besitzer. 

Die neuzeitlichen Gesetze, welche die Rodungsbefugnis der Waldbesitzer 
einschranken oder von bestimmten Voraussetzungen abhangig machen, gehen 
von dem Standpunkt aus, daB die Waldflache des Landes nicht vermin
dert werden solI. Das Schweizerische Forstgesetz von 1902 spricht diesen 
Satz wortlich aus. MaJlsebend ist hieffir einmal das Bestreben, den Holzbedarf 
des Landes durch die eigene Produktion tunlichst zu decken und dann, die vom 
Wald ausgehenden Wohlfahrtswirkungen zu erhalten. Es spielt aber auch die 
bequeme Vorstellung mit herein, daB der bestehende Zustand der richtige ,ist, 
weil er vorhanden ist. 

Was die Deckung des einheimischen Holzbedarfes anbelangt, so ware es 
gewiB vom nationalen und yolkswirtschaftlichen Standpunkt aus erstrebens
wert, daB das Deutsche Reich und auch seine einzelnen Wirtschaftsgebiete 
ihren Holzverbrauch durch die eigene Waldwirtschaft ganz decken konnten. 
Wie beim "Holzhandel" ausgefiihrt werden wird, kann diese Moglichkeit auch 
fiir die Zukunft nicht in Aussicht gestellt werden. Wollte man sie erzwingen, 
dann konnte es nur auf Kosten der landwirtschaftlichen Anbauflache geschehen. 

Da die Zunahme der BevOlkerung den Bedarf an Holz und an Nahrungs
mitteln steigert, entsteht die Frage : Was ist vordringlicher, die eigene Versorgung 
des Landes mit Holz oder mit landwirtscl1aftlichen Erzeugnissen ~ Es kann 
keinem Zweifel unterliegen, daB die Entscheidung zugunsten der Landwirtschaft 
fallen muB, auch dann, wenn man die Erfahrungen der Kriegsjahre auBer acht 
lassen wollte. 

Die bestehende Verteilung von Wald und Feld ist nicht ausschlieBlich auf 
wirtschaftliche Niitzlichkeitsgriinde zuriickzufiihren, sondern auch auf Zufall. 
Viele Waldungen stocken auf Standorten, die ffir den landwirtschaftlichen 
Anbau unzweifelhaft geeignet sind und umgekehrt hat die Landwirtschaft 
viele Grundstiicke unter dem Pflug oder in extensiver Benutzung (Odland, 
Weiden), die besser der Forstwirtschaft iiberlassen wiirden. Diese Verhaltnisse 
finden sich iiberall, mehr aber noch in Siiddeutschland wie in Norddeutschland. 
Dabei sind zeitlich und ortlich auch die besonderen Umsta.nde zu wiirdigen, 
wie der Anteil von Wald und Feld innerhalb der Gemeindeflur, die Lage der 
Grundstiicke zum Dorf oder Hof, das Klima, die Kapitalkraft der Bevolkerung, 
die Arbeiterverhaltnisse, die Viehhaltung (Schafweiden I), die Intensitat der 
Landwirtschaft im allgemeinen. 

Das theoretische Ideal, den Austausch der land- und forstwirtschaftlichen 
Griinde in diesem Sinne moglichst bald, ja gewaltsam herbeizufiihren, laBt 
sich aus privatrechtlichen und technischen Griinden natiirlich nicht verwirk
lichen. Die allmahliche Korrektur muB aber das Ziel der Agrar- und Forst
politik bleiben. 

Der etwaige forstliche Einwand, daB auf diese Weise die Forstwirtschaft 
nur noch iiber minderwertige Standorte verfiigen und zum Paria der Boden
kultur herabgedriickt wiirde, ist nicht stichhaltig, weil der Begriff des absoluten 
Waldbodens die forstlich fruchtbaren Standorte nicht ausschlieBt. FUr die 
Holzzucht bleiben in jedem groBeren Land so viele der Landwirtschaft unzu
gangliche oder entbehrliche Flachen iibrig, daB von einer Verdrangung des 
Waldes trotz einer vollstandigen oder weitgehenden Freigabe der Rodung 
nicht die Rede sein kann. 

Daher darf die Forstpolizeigesetzgebung der Oberfiihrung von Waldgrun!i 
in landwirtschaftliches Gelande in allen jenen Fallen nicht hinderlich sain, 
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in denen damit eine dauernde Forderung der landwirtschaftlichen Produktion 
erzielt werden kann. 

Was die Gesetzgebung aber verhindern muB, ist die Rodung von Waldland, 
dessen Standortsfaktoren die nutzbringende Verwendung als Agri
kulturland auf die Dauer nicht gewahrle,isten. 

In dem preuBiscben Entwnrf eines Forstkulturgesetzes von 1920 ist auBer der vom 
Waldbesitzer selbst gewollten Rodung, fiir die die vorherige Genehmigung der Aufsichts
behOrde erforderIich ist, in dem 3. Abschnitt die "Waldumwandlul!~" auf Antrag 
des Kreises noch besonders vorgesehen. Hier handelt es sich urn die Uberfiihrung von 
Waldboden in Iandwirtschaftliche Kultur aus gemeinwirtschaftIichen Griinden in grol3erem 
Umfang. Die Bestimmungen lauten: 

§ 68. "Auf Antrag des Kreises kann der Prasident des Landeskulturamts anordnen, 
daB Waldgrundstiicke zu landwirtschaftIicher Nutzung umgewandelt werden, wenn 

1. die Grundstiicke nach Lage und Bodenbeschaffcnheit 2Ul' nachhaltigen land
wirtschaftlichen Nu tzung erhebIich geeigneter.als zurforstwirtschaftlichen Nutzungsind, 

2. fiir die Umwandlung zur Forderung der Volksernahrung dn dringendes, auf andere 
Weise nicht zu befriedigendes ortIiches Bediirfnis besteht, und 

3. Interessen des Gemeinwohls, insbesondere auch Riicksichten auf das Alter und die 
sonstige Beschaffenheit des Holzbestandes oder die Bediirfnisse der ortIichen Holzversorgung 
nicht entgegenstehen." 

Bei der Priifung des Antrags sind die wirtschaftlichen Bed iirfnisse des Besitzers 
des Waldgrundstiicks zu beriicksichtigen. 

Der Eigentiimer kann gegen diese Anordnung protestieren und Antrag auf Beschlu13-
fassung durch den LandesforstausschuB und weiterhin durch das Oberlandeskulturamt 
stellen. 

Der Eigentiimer kann die Umwandlung selbst ausfiihren. Will er dies nicht, so kann 
der Kreis als Unternehmer das Grundsiiick durch En teign ung zur Iandwirtschaftlichen 
Nutzung in Anspruch nehmen. Die ZuI,assigkeit der Enteignung wird von d£m Prasidenten 
des Landeskulturamts durch BeschluB ausgesprochen, wogegen Beschwerde an den Land
wirtschaftsminister zuliissig ist. 

Die Ehteignung des Waldgrundstiicks geschieht gegen angemessene Geldentschiidigung. 
Das Holz kann der Eigentiimer vorweg abtreiben. 

Dem friiheren Eigentiimer steht ein Wiederkaufsrecht zu, falls das Grundstiick nicht 
bis zu dem fiir die Umwandlung bestimmten Zeitpunkt zu landwirtschaftlicher Nutzung 
umgewandelt ist. 

Das Reicbssiedlungsgesetz vom 11. August 1919 nimmt den Wald fur Bereitstellung 
von Boden zu Siedlungszwecken aus. In Baden kann aber auch auf den Wald zuriick. 
gegriffen werden. 

Die Staaten, welche die Rodungsbefugnis des Waldbesitzers von einer vor· 
hergehenden behordlichen Untersuchung iiber die volkswirtscha£tliche Niitz
lichkeit abhangig machen, tre££en daher zweifellos das Richtige. Dieser Stand
punkt ist auch der unbedingten Rodungsfreiheit vorzuziehen, wei! das nationale 
Interesse iiber dem privatwirtschaftlichen nach der Richtling hin steht, daB 
nicht Augenblickserfolge und voru.bergehende Vorteile des einzelnen die Boden
kultur dauernd schadigen diirfen. 

GroBe Waldkomplexe irn Besitz von Privaten sind vor Rodung bewahrt, 
weil sie ein sicheres Vermogensobjekt bilden, ein im Lau£e der Jahre steigendes 
sicheres Einkommen abwerfen und keinen groBen Betriebsapparat erfordern. 
Auch die hohen Kosten der UI barmachung fallen ins Gewicht. 

Beirn kleinen Privatwaldbesitz kann die durch den landwirtscha£tlichen 
Betrieb erzielbare hOhere Bodenrente und die Moglichkeit, die eigene Arbeits· 
kraft der Familie besser als im £orstlichen Betriebe verwerten zu konnen, zur 
Rodung verlocken. Eine umfassende Rodungstatigkeit ist aber auch hier nicht 
zu befiirchten, insoweit absoluter Waldboden in Betracht kommt, weil der 
Nutzen des Waldbesitzes fiir die bauerlichen Wirtschaften doch allgemein 
und gerade auch wegen des Steigens der Holzpreise in immer starkerem MaBe 
erkannt wird. Die Vornahme von Waldrodungen und Auf£orstungen ist auch 
von der jeweiligen wirtschaftlichen Lage der Landwirtschaft wesentlich beein· 
fluBt. Der beste Schutz des Privatwaldes ist eine bliihende Landwirtschaft. 
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Endlich muB die Rodungsfrage auch vom Gesichtspunkt der Bevolkerungs
politik aus erwogen werden. Wo viel Wald ist, sind wenig Menschen. GroBe· 
zusammenhangende Waldungen wirken abschlieBend, verkehrsfeindlich und tren
nend . gleich einer Zollschranke. Konnte man sie durch Besiedlungen und teil
weise Urbarmachung auseinanderreiBen, dann wiirde damit ein erheblicher 
volkswirtschaftlicher Gewinn erzielt. Dem stehen aber meistens die durch die
Ungunst des Klimas gezogenen Grenzen entgegen. Das Ideal ware eine mog
lichst gleichmaBige Verteilung von Wald und landwirlschaftlichen Grunden. 
Die forsttechnischen Vorziige des groBeren zusammenhangenden Waldbesitzes' 
sind nicht an ein DbermaB des Waldumfanges gebunden. 

Der einseitige forstliche Standpunkt, jede Rodung fiir ein Ungliick und jede
Aufforstung als einen Segen zu betrachten, ist jedenfalls verfehlt. 

B. Gesetzliehe Vorsehriften. 

Die Bedingungen, unter denen die Rodung zugelassen wird, sind 
folgende: 

1. Wenn sich durch die anderweitige Benutzung des Bodens besondere 
Vorteile (hohere Bodenrenten) erzielen lassen. Solche werden allgemein 
als gegeben erachtet, wenn sich der Boden fiir den landwirtschaftlichen Betrieb
eignet. Auf absolutem Waldboden ist somit die Rodung verboten. 

Bayern r. d. Rh., Forstgesetz von 1852/96. 
Art. 34. "Ganzliche oder teilweise Rodungen (Ausstockungen) sind erlaubt, wenn 
1. die auszustockende Flache zu einer besseren Beniitzung 1) insbesondere fiir Feld-,. 

Garten-, Wein- oder Wiesenbau, unzweifelhaft geeignet, 
2. das Fortbestehen des Waldes nicht zum Schutze gegen Naturereignisse notwendig: 

ist, und 
3. die Forstberechtigten in die Rodung eingewilligt haben." 
Art. 36. "Das Vorhaben der Rodung ist dem Forstamt.e anzuzeigen. welches von dem. 

Sachverhalte sogleich Kenntnis zu nehmen und den Befund, unter BeifUgung des geeigneteIl' 
Antrages, an die ForstpolizeibehOrde zur weiteren Behandlung und Beschhdlf_ngzu 
iibersenden hat." 

Art. 38. ..Hinsichtlieh der Rodung von Gemeinde-, Stiftungs- und solehen Korpersehafts
waldungen, welche nieht Privatwaldungen sind, finden auBer den Vorschriften der Art. 34 
bis37 des gegenwartigen Gesetzes die einsehlagigen besonderen Gesetze Anwendung. ,'-

Nach Art. 75 wird der Zuwiderhandelnde mit einer Geldstrafe von 200-3000 M. fiiI
das Hektar der gerodeten Flache belegt (bei Flachen unter 5 a mindestens 10 M.). Vor 
dem Jahre 1896 wurde die Strafe nach dem Werte des vorschriftswidrig gefallten Holzes 
bemessen. - Die Fortsetzung der Rodung kann von der Forstpolizeibehorde nach Art. 78-
sofort eingestellt werden. 1m Falle der Zuwiderhandlung gegen eine solche Anordnung 
kann die Strafe bis zu 6000 M. bemeasen werden. AuBerdem kann die Forstpolizeibehorde 
fiir die Erhaltung und bzw. Wiederherstellung des Waldes auf Kosten des Bet.eiligten 
Fiirsorge treffen. 

Hinsichtlich der Verwend ung der Rodeflache fUr den durch die Rodungsbewilligung: 
gekennzeichneten Zweck bestimmt das Gesetz f'1lgendes: Art. 37. "Wer eine Waldung, 
ausgerodet hat, ist verpfIichtet, den gerodeten Boden der im Art. 34, Ziff. 1 erwiihntell 
Beniitzung zuzuwenden. - Zur Ausfiihrung der hienach erforderlichen Kulturen (d. h.land
wirtschaftliche) hat die ForstpolizeibehOrde sogIeieh bei Genehmigung der Rodung eine' 
angemessene Frist zu bestimmen." 

Art. 76. "Wer die im Art. 37 angeordneten Kulturen (d. h. landwirtschaftliehe) inner
halb der von der ForstpolizeibehOrde bestimmten Frist auszufiihren unterlaBt, verfiillt 
in eine Geldstrafe von 9-180 M." 

EineAusfiihrung der landwirtschaftlichen Kulturen von Amts wegen findet mithin 
nicht statt. Zweifelhaft ist, ob bei fortgesetzter Weigerung des Vollzuges die Bestrafung' 
wiederholt werden kann. 

Wird der Bestand nur abgetrieben, die Rodung aber trotz erteilter Erlaubnis nicht~ 
vollzogen, dann muB die abgeholzte Flache wieder aufgeforstet werden. 

1) Darunter kann aueh die Anlage eines Gebaudes fallen. 
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Baden, Forstgesetznovelle von 1854. 
§ 89. "Zur Ausstockung eines Waldes oder eines Teiles desselben ist die Genehmigung 

der StaatsforstbehOrde erforderlich. Die ausgestockte Flache muB innerhalb der bei Ertei
lung der Genehmigung zu bestimmenden Frist in wirtschaftliches Gelande umgewandelt 
werden." 

Minist.-V. v. 30. Januar 1855: "Die Bezirksforstei (Forstamt) hat Lokaleinsicht zu 
nOOmen, die an die Ausstockungsflache angrenzenden Waldbesitzer dariiber zu vernehmen, 
-ob sie gegen die Ausstockung Einwendungen zu machen haben oder nicht; sie hat zu ermit
teln, ob das Grundstiick zur landwirtschaftlichen Benutzung sich cignet oder nicht." Der 
Antrag des Forstamtes geM zur Entscheidung an die Domanendirektion (jetzt Finanz
ministerium), welche auch die Umwandlungsfrist bestimmt. 

Nach der V. v. 1878 sind bei der Prufung von Ausstockungsgesuchen die ortlichen 
und klimatischen Verhiiltnisse in Riicksicht zu ziehen. 

Nach dem Forststrafgesetz vom 25. Februar 1879 wird unerlaubte Ausstockung mit 
Geld bis zu 1500 M. bestraft oder wenn der Wert des gefallten Holzes diesen Betrag iiber
steigt, bis zu diesem Wert; im letzteren FaIle kann neben der Geldstrafe bis zu 6 Monaten 
Gefangnis erkannt werden (§ 26). Ferner kann der Wald unter Bcforsterung gestellt werden. 

Braunschweig, G. v. 1861. Forstrodungen diiden ohne ministerielle Genehmigung nicht 
vorgenommen werden. Die Erlaubnis wird nicht versagt werden, wenn "die Ausrodung 
und anderweite Benutzung des Grund und Bodens in nationalokonomischer Riicksicht 
von iiberwiegendem Nutzen ist" (§ 7). 

Gotha, G. v. 1904. Die Rodungsgenehmigung "dad nicht versagt werden, wenn die 
Ausrodung und anderweite Benutzung des Waldgrundes in volkswirtschaftlicher Hinsicht 
von iiberwiegendem Nutzen ist". 

ReuG j. L., G. v. 1893. Rodung erlaubt, wenn der Grund auf andere Weise (Feld, Wiese) 
fiir Kulturzwecke nutzbar gemacht wird. 

Mecklenburg·Schwerin, Waldschutzgesetz v. 1919. 
§ 4. "Abraumungen zur Schaffung von Wohngrundstiicken und zu Hahn-, Wege. und 

Kanalbauten unterliegen nicht den Beschrankungen des § 1 (Aufforstungszwang). Weitere 
Ausnahmen, vor allem die Verwendung freigemachten Waldbodens zu landwirtschaft
:licher Nutzung, kann das Landwirtschaftsministerium zulassen." 

PreuGen, Forstkulturgesetzentwurf v. 1920. 
§ 9. "Zu ganzlicher oder teilweiser Rodung von Waldungen ist vor deren Beginn die 

Genehmigung der Aufsichtsbehorde einzuholen. 
Die Rodung ist, sofern nicht Interessen des Gemeinwohls entgegenstehen, zu genehmigen, 

wenn die zu rodende Flache 
1. zur forstmaBigen Benutzung nicht geeignet iat, oder 
2. nach Lage und Bodenbeschaffenheit zur nachhaltigen land wirtschaftlichen 

Nutzung geeigneter als zur Holzzucht ist, oder 
3. auBer dem FaIle zu 2 zu anderen als forstlichen Zwecken dauernd mit erheblich 

:groBerem Vorteil genutzt werden kann. 
Bei Erteilung der Genehmigung ist eine Frist zu bestimmen, innerhalb der die gerodete 

Flache der neuen Benutzung und Bewirtschaftung zugefiihrt werden muB." 
Ungarn, Forstgesetz v. 1879: Die Rodung ist verboten in Waldungen, deren Boden 

~ich zur dauernden Verwendung fiir eine andere Kultur (Ackerland, Wiesen, Garten oder 
Weinberg) nicht eignet (§ 4). 

RuBland s. S. 211. 
2. Wenn die Waldflache verhaltnismaBig klein und isoliert ist 

(Parzellen) oder erst vor kurzer Zeit als Wald angelegt wurde. 
Rheinpfalz, V. v. 15. Dezember 1814: Einzelne im Felde liegende Waldparzellen bis 

-zu 20 Rheinlandischen Morgen = 7,62 ha. Zur Rodung von groBeren Flachen ist Geneh· 
migung erforderlich. Wer dieselbe nicht einholt, muB nach der V. v. 30. Juli 18]4 Scbadens
-ersatz leisten. 6 Fr. Strafe pro Quadratrute (8,52 qm) bezablcn und darf das ausgestockte 
Land nicht weiter bearbeiten. Wer unbefugt unbestocktes Waldland (Waldtriescher) 
urbar macht, ist der Ernte verlustig zugunstcn der Staatgkasse, zahlt 5 Fr. Strafe pro 
Quadratrute und muB das Land wieder als WaldJand liegen lassen. 

Hessen. Standesherrliche Waldparzellen bis zu 10 Morgen = 21/2 ha (G. v. 1858) konnen 
.gerodet werden. 

Badf'n, :rtlinist.-V. v. 30. Januar 1855: "Die Domanendirektion ist ermachtigt, kleinere 
Gelande, welche zwar mit Holz bewachsen sind, aber nicht mit groBeren Waldungen zu
gammenhangen, Bowie solche Grundsti.icke, welche vorher nicht die Eigenschaft von Wal
dungen hatten, nunmehr aber der Holzzucht gewidmet sind oder nocb gewidmet werden, 
auf Ansuchen der Besitzer oder auch von Amts wegen auf Antrag des Forstamtes von jeder 
weiteren forstpolizeiliehen Aufsicht, der die Privat,waldungen noch unterworfen sind (§ 89 
bis 90 a des Gesetzes, - betr. Rodung, Kahlhieb, Aufforstung) so lange frei zu.lassen. als 
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das Holzerzeugnis auf denselben fiir den Holzbedarf oder die klimatischen Verhii.ltnisse 
der Umgegend vollig unerheblich ist." 

IDsa8·Lothringen und Frankreleb, G. v. 1859 Art. 224. Obne weiteres konnen, auch 
ohne Priifung der Schutzwaldeigenschaft, gerodet werden: 

1. "Die jungen Holzbestii.nde wahrend der ersten 20 Jahre na.ch ihrer Ansaat oder 
Pfianzung" (Neuaufforstungen) 1). 

2. "Park- und Gartenanlagen, welche geschlossen sind oder an Wohnungen stollen." 
3. "Nicht geschlossene GehOlze von einer Ausdehnung unter 10 ha, wenn sie nicht ein 

Teil einer anderen Holzung sind, die ihre E1ii.che auf 10 ha bringt, oder wenn sie nicht auf 
dem Gipfel oder ~m Abhang eines Berges Hegen." 

Beziiglich des Verfahrens s. S. 206. 
Bu81aud s. S. 211. 
3. Wenn die gerodete Flache durch Neuaufforstungen kompensiert wird. 
Hessen nach dem fiir die standesherrlichen Waldungen noch geltenden G. v. 18. Juli 1858 

beliebig glOBe FIachen, d. hunter dieser Bedingung auch mehr als 2,5 ha. 
Schwelz, G. v. 1902. Ausreutungen in Nichtschutzwaldungen bediirfen der Bewilligung 

der Kantonsregierung, salcha in Schutzwaldungen derjenigen des Bundesrates. In beiden 
Fii.llen ist zu entscheiden, "ob und wieweit fiir solche Verminderung des Waldareals Ersatz 
durch Neuaufforstungen zu bieten sei". Strafe fUr eigenmii.chtige Rodung 100-500 Fr. 
pro Hektar und Wiederaufforstung. 

In allen Weidwaldungen (Wytweiden), offentlichen und privaten, darf das vorhandene 
FIii.chenmall der Bestockung ohne Bewilli~g der Kantone (bei Schutzwaldungen des 
Bundesrates) nicht vermindert werden; eine Anderung in der gegenwartigen Bestockung 
eines Weidwaldes ist dagegen statthaft. 

Bu8land s. S. 211. 
4. Wenn iiberhaupt Riicksichten auf die allgemeinen Landesinteressen 

der Rodung nicht entgegenstehen. Hierher zahlen aIle jene Forstgesetze, welche 
jede Rodung von der amtlichen Bewilligung abhangig machen und es unterlassen, 
die Voraussetzungen naher zu bezeichnen, unter denen die Genehmigung nicht 
"erweigert werden darf. Die Bewilligung der Rodung ist somit reine Ermessens
sache der Behorden. Implicite ist vorausgesetzt, daB Schutzwaldungen an und 
fiir sich von der Rodung ausgeschlossen sind. Es konnen aber auch die Falle, 
in denen die Rodung verboten werden muB, speziell aufgefiihrt sein. 

Andererseits aber ist die Umwandlung von Wald in landwirtschaftliches 
Gelande nicht ausgeschlossen. 

WUrttemberg, Forstpolizeigesetz V. 1879/1902: 
Art. 3. "Zu der Ausstockung (Rodung) eines Waldgrundes, d. h. zu der Veranderung 

und bleibenden Benutzung desselben zu anderen Zwecken als zur Holzzucht, ist die Geneh
migung der Forstpolizeibehorde erforderlich." 

Art. 4. "Wer ein Waldgrundstiick ausstocken will, hat das Geauch urn die Erlaubnia 
hiezu bei dcm Forstamte, in dessen Bezirk der Wald gelegen ist, schriftlich einzureichen 
und dabei einen Auszug aus dem Grundbuch ... zu iibergeben, in welchem .•. auch die' 
Kulturart der angrenzenden Grundstiic~e mit Benennung der Besitzer zu bezeichnen ist." 

Art. 5. "Da.s Forstamt hat die fiir die Ausstockung geltend gemachten und sonst erheb· 
liohen Umstii.nde zu priifen und jedenfalls die Beaitzer angrenzender Waldunge!J. und etwaige 
Nutzungsberechtigte zu horen, worauf das Gesuch unter Beifiigung einer AuBerung des 
Forstamtes an die Forstdirektion einzusenden ist. 

Von der letzteren ist das Gesuoh mit einer Begutachtung dem Finanzministerium 
vorzulegen, welchem die Entscheidung wegen Erteilung oder Verweigerung der Erlaubnis 
zur Ausstookung zusteht. 

Bei der Priifung soIcher Gesuche sind die klimatischen und forstpolizeilichen Riick. 
siohten (also Schutzwald), insbesondere der den nebenliegenden Waldungen zu gewii.hrende 
Schutz in Betraoht zu ziehen; es konnen deshalb bei der Erlaubniserteilung Bedingungen 
vorgeschrieben werden, welche boi der Ausstockung einzuhalten sind." 

Art. 8. "Fiir die Erteilung der Erlaubnis zu einer Waldausstockung ist eine Sportel 
zu erheben, welche 8 M. fiir 1 ha, in keinem FaIle aber weniger als 3 M. betragt" (vor .1892 
4 und 2 M). 

Unerlaubt ausgestockte Waldungen miissen innerhalb einer vom Forstamte zu bestim
menden Frist wieder aufgeforstet werden; zUdein wird eine Strafe von 5 M. per ~, mindestens 

1) Darunter fallen nioht die Aufforstungen auf Diinen (V. v. 14. Dezember 1810) und 
auf Bergen naoh den G. v. 1860 (u. 1882 Frankreich). 

Endres, Foratpolitik. 2. Auf!. 20 
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aber von 50 M. im EinzeJfalle verhangt. Statt oder neben der Geldstrafe kann auf Ha.ft 
erkannt werden. Art. 7 u. 18. 

Unterbleibt die "Umwandiung des Grundstiiekes" (nahere Definition fehIt) innerhalb 
der bestimmten Frist, so kanndas Forstamt die Wiederaufforstung herbeifiibren. Art. 8. 

Wer die bei der Erlaubniserteilung vorgesehriebenell Bedingungen nicht einhiUt, wird 
mit Geldstrafe bis zu 150 M. bestrMt. 

Hessen, G. v. 1905. 
Art. 35. "Wer ein Waldgrulldstiick in der Absicht, es dauernd zu anderen Zwecken 

als zur Holzgewinnung zu benutzen, ganz oder teilweise roden (ausstoeken) will, be dar! 
hiezu der Genehmigung der oberen Forstbehorde. Eine Ausstockung ist dann anzu
nchmen, wenn die Wiederaufforstung nicht innerhalb drei Jahren nach dem Bestand
a btrie b erfolgt ist." 

Art. 36. "Die obere Forstbehorde soil bei ihrer Entscheidung aIle einschiagigen Ver
haitnisse, insbesondere aueh die kiinftige Verwendung des Grundstiicks, Bowie die bereoh
tigten Interessen der angrenzenden Waldbesitzer in Betracht ziehen. Die Erlaubnis zur 
Ausstoekung kann an Bedingungen gekniipft oder mit Einschrankungen versehen werden." 
(Standesherrliche Waldullgen s. obell.) 

Koburg, G. v. 1860: nicht "ohne vorgallgige Genehmigung der Verwaltungsbehorde" 
Schwarzburg-Rudolstadt, G. v. 1840. 
Saehsen-Weimar (S. 180), S.-Meiningen, FO. v. 1856. 
Lippe, V. v. 1819. 
ElsaB-Lothringen und Frankreich, G. v. 1859 (Code forestier, Art. 219ff.), s. S. 206. 
(jsterreich, Forstgesetz v. 1852. 
§ 2. "Ohlle Bewilligung darf keill Waldgrulld der Holzzueht entzogen und zu ander€ll 

Zweekell verwendet werden. Die Bewilligung kann bei Reiehsforsten (d. s. Staats- und 
solehe Walder, welehe ullmittelbar von den Staatsbehorden verwaltet werden, wie z. B. 
Stiftungswaldungen) nur von den mit diesen Gesehaften betrauten Ministerien, und wo 
strategisehe oder Defensionsriieksiehten eintreten, aueh nur im Einvernehmen mit jenem 
des Krieges naeh genau gepflogener Erhebung der politischen Behorden, iiber Anhorung 
aller dabei Betei!igten erteilt werden. 

Bei Gemeindewaldern und Privatwiildern steht die Erteilung einer solehen Bewilligung 
der Kreisbehorde zu, die hieriiber erst die Besitzer selbst, nebst jenen, die Reehtsanspriiehe 
auf den fragliehen Wald haben, einvernehmen und dariiber entseheiden wird, ob die Bewil
ligung aus offentliehen Riicksichten gegeben werden konne oder nieht." 

Naeh l\'linist.·Entsehl. v. 1884 ist seitens der Forstteehniker "bei Beurteilung der Zu
liissigkeit der Waldrodung yom Standpunkte der offentliehen Interessen, nieht nur auf 
die forestalen Verhiiltnisse Riieksieht zu nehmen, sondern aueh zu untersuehen, welehe 
Riiekwirkungen in klimatischer und atmosphiLriseher Hinsieht auf die kulturellen VerhiLlt
nisse des betreffenden Landes oder Landstriches iiberhaupt von der Durehfiihrung dEf 
Rodung zu gewiirtigen sind. In beiden Riehtungen ist seitens der Forstteehniker mit del' 
weitgehendsten Rigorositat vorzugehen." 

Eigenmiichtige Rodung wird mit 1-5 Gulden fiir je 60 ar bestraft. AuBerdem miissen 
die betreffenden Waldteile binnen einer zu bestimmenden Frist wieder aufgeforstet werden. 
Wird die Aufforstung binnen der festgesetzten Frist nicht bewerkstelligt, so hat die Bestra
fung wiederholt einzutreten (Art. 2). 

Reichsforstgesetzentwud, 1920. 
§ 7. "Die "Oberfiihrung von Waldboden in cine andere Benutzungsart ist fiir 

genehmigung~pfliehtig zu erkliiren (Waldrodung, Waldl),usstockung). - 1st die genehmigte 
Waldrodung erfolgt, muB der Boden innerhalb einer bestiminten Frist der neuen Benutzungs
art zugefiihrt oder wieder aufgeforstet werden." 

5. In Braunschweig qarf nach dem G. v. 1861 gerodet werden, wenn die 
FBi-che zur Abfindung derWeideberechtigungen (§ 6) oder zur Gerade
legung der Forst- und Ackergrenzen (§ 7) notwendig ist. 

6. Unnotig ist der in manchen Forstgesetzen gemachte Vorbehalt, daB 
die Forstberechtigten in die Rodung eingewilligt haben mussen, weil recht
lich begrundete Anspruche auf Nutzungen im Walde schon zivilrechtlich 
geschutzt sind. 

4. Aufforstung. 

A. Wiederaufforstungsgebot. 

Das Gebot der Wiederaufforstung abgeholzter Waldflachen ist die natiirliche 
Folge des Rodungsverbotes. In dem Aufforstungszwang liegt das wirksamste 
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Mittel der Forstpolitik, die der Forstwirtschaft gewidmete Bodenflache in 
dauernder Produktion zu erhalten und in den Dienst. der Volkswirtschaft zu. 
stellen. Die Nachhaltigkeit der Bestockung des Waldbodens bildet 
den Kernpunkt und das Ziel der nationalen Forstwirtschaft. 1st, 
dieser Zustand gegeben, dann stellt sich ihre Leistung ganz von seIber ein. Des
halb kann und mull der Staat die Wiederaufforstung erzwingen, und zwar so 
vollkommen, daB die Standortskrafte ganz ausgeniitzt werden. 

In der strengen Durchfiihrung des Aufforstungsgebotes liegt 
das wirksamste Mittel gegen zu starke Abholzungen in Kahl
schlagen. Wird die Frist der Wiederaufforstung auf drei Jahre bemessen 
und die Nichteinhaltung unnachlaBlich mit hohen Strafen, auch mit Freiheits
strafen belegt, wird dazu von einer gewissen GroBe der kahl abgetriebenen 
Flache ab die Hinterlegung einer hohen Kaution verlangt, dann wird es sich 
der Waldschlachter iiberlegen miissen, ob sich sein Handwerk lohnt. 

Durch die Forderung der Wiederaufforstung wird die Freiheit der Privat
waldwirtschaft nicht eingeschrankt, sondern nur das Recht zur Vernachlassigung 
der Bodenkultur und zur Umwandlung von Ertragsland in Odland. 

Bisher erstreckte sich das Wiederaufforstungsgebot auf die Gesetzgebung 
jener Staaten, welche die Rodung nur bedingt zulassen. Werden die mit amt
licher Bewilligung gerodeten Flachen innerhalb einer bestimmten Frist dem 
Zweck, fiir welchen die Rodung bewilligt wurde, nicht zugewendet, dann 
miissen sie in der Regel wieder aufgeforstet werden. In jenen Staaten, in welchen 
die Privatwaldwirtschaft vollig ungebunden ist, kann der Besitzer den Wald
boden auch zum Odland herunter sinken lassen. 

Wenn der Aufforstungszwang gegen dilatorische Behandlung gesichert sein 
soIl, dann miissen die Aufsichtsbehorden iiber eine, Handhabe verfiigen, die 
Ausfiihrung der Kultur im UnterlassungSfalle innerhalb einer bestimmten Frist 
zu erzwingen. Mit Recht ist dieselbe daher in vielen Staaten gesetzlich fest
gelegt: in Mecklenburg-Schwerin (1919), Gotha, Schwarzburg-Rudolstadt, 
ReuB a. L., Reichsforstgesetzentwurf auf 3 Jahre, im preuBischenForstkultur
gesetzentwurf auf 4 Jahre, in ReuB j. L. auf 5 Jahre, Osterreich 5 Jahre, in 
Frankreich und Schweiz 3 Jahre. Eine Fristverlangerung sollte nur in be
griindeten Ausnahmefallen zugestanden werden konnen. 

In den anderen Staaten (Bayern, Wiirttemberg, Baden, Hessen 1905, Braun
schweig, Meiningen usw.) wird die Bestimmung der Frist von Fall zu Fall dem 
Ermessen der maBgebenden Behorden iiberlassen. Dadurch kann zwar den 
personlichen Verhaltnissen des Waldbesitzers und den sachlichen Umstanden 
Rechnung getragen werden, es besteht aber die Gefahr, daB die Aufforstung 
verschleppt wird. 

Zu einer nachsichtigen Behandlung der Terminssetzung fiir die V ollendung 
der Wiederaufforstung aus 'finanziellen Griinden ist insofern kein AnlaB gegeben, 
als der Waldbesitzer wissen muB, daB er aus dem Erlos des genutzten Holzes 
die Kosten fiir die Wiederaufforstung zu bestreiten hat. 

Die Aufforstung erfolgt iiberall von Amts wegen durch die Staatsforst
behorden, wenn der Waldbesitzer dem Aufforstungsauftrag nicht nachgekommen 
ist. Dieses amtliche Vorgehen fiihrt zwar rasch zum Ziel, kann aber unter 
Umstanden in der Praxis mit mancherlei MiBhelligkeiten verkniipft sein. Auf 
alle Fane hat auch der widerspenstige Waldbesitzer einen zivilrechtlichen 
Anspruch darauf, daB die Kultur von den Staatsbehorden mit aller Sorgfalt 
und mit verhaltnismaBig geringsten Kosten ausgefiihrt wird. Er kann verlangen, 
daB die Vornahme der Kultur zur richtigen Jahreszeit, mit standortsgemaBen 
Holzarten, mit zweckentsprechendem Pflanzenmaterial, mit gutem Samen, im 
richtigen Verbande, mit wirksamer Bodenbearbeitung usw. erfolgt. Da die 

20* 
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Ausfuhrung dieser MaBnahmen in die Hande des Forstschutzpersonals gelegt 
ist, stoBt die "Oberwachung derselben durch das verantwortliche Forstver
waltungspersonal, namentlich in ausgedehnten Forstpolizeibezirken, oft auf 
groBe Schwierigkeiten, nicht zu reden davon, daB oft in der Niihe des. auf
zuforstenden Waldes kein Forstschutzbediensteter wohnt, die notigen Arbeiter 
nicht vorhanden sind oder sich geflissentlich nicht zur Verfugung stellen usw. 

Zweckentsprechender erscheint daher das in Osterreich vorgeschriebene 
Verfahren, die Bestrafung wiederholt mit steigenden Satzen (Freiheitsstrafen) 
eintreten zu lassen, wenn und so oft der Aufforstungsauftrag nicht befolgt wird. 

1m Bereich des Aufforstungszwanges liegt auch die Vorschrift, daB Wald
fliichen, deren Bestockungsgrad unter ein gewisses MaB herabgesunken ist, 
wieder auf volle Bestockung gebra,cht werden mussen. 

Hinsichtlich der Wahl der Holz- und Betriebsart sollte dem Waldbesitzer 
gesetzlich volle Freiheit gelassen, auf dem Wege der Beratung und Belehrung 
aber dafiir gesorgt werden, daB Fehler vermieden werden. 

Bayern, Forstgesetz von 1852. 
Art. 42. "WaldbloJ3en miissen aufgeforstet, und wo naoh erfolgtem Rolzsohlage die 

natiirliche Wiederhestockung unvollstandig bleiht, muG nachgeholfen werden. - Zur 
Ausfiihrung dieser Kulturen ist von der Forstpolizeibehorde eine angemessene Frist zu 
bestimmen, nach deren fruchtlosem Ablaufe das Amtsgericht neben der verwirkten btrafe 
zu verordnen hat, daJ3 die Ausfiihrung der Kulturen auf Kosten des Saumigen durch das 
Forstamt bewirkt werde." 

Art. 77. "Wer es unterlaJ3t., innerhalb der von der Forstpqlizeibehorde vorgesetzten 
Frist die kulturfahigen WaldbloJ3en aufzuforsten, oder da, wo nach erfolgtem Rolzschlage 
die natiirliche Wiederbestockung unvolIst,andig blcibt, naohzuhelIen, ••... wird mit 
einer Geldstrafe von I M. 80 Pf. bis 90 M. bestraft." - Aba. 3, 1908 eingefiigt: "Wer 
einen Wald ganz oder teilweise abgeholzt oder eine der Ahholzung in der Wirkung gleioh
kommende Lichthauung vorgenommen hat, so daJ3 eine nach Art. 42 Itufzuforstende Wald
bloBe entsteht, haftet dem Staate fiir die Kosten der yom Forstamte bewirkten Wieder
aufforstung auch dann, wenn er naeh dem Abs. 1 nicht strafba,r ist; der Anspruch des 
Staates verjahrt in 5 Jahren von der Entstehung der WaldbloBe an. Die gleiche Raftung 
trifft denjenigen, welcher eine nach Art. 42 aufzuforstende WaldbloJ3e erwirbt; die Ver
jahrungsfristherechnet sioh yom Erwerbe an." 

Der Aufforstungsauftrag schlieBt nioht die Befugnis in sioh, die Art und Weise del' 
Kultur, wie Saat oder Pflanzung, Holzart, Samenmenge, Pflanzenqualitat, Verbandsweite 
anzuordnen. - Vielfach kommt aucb der Fall vor, daB die auf kraftigeren BOden nach dem 
Abtriebe des Best.andes sich einstellende Weichholzbest.ookung als eine Wiederbewaldung 
im Sinne des Forstgesetzes betrachtet wird und von Forstpolizei wegen betrachtet 
werden muJ3. . 

Nach der "Instruktion fiir die zur Aufsicht iiber die Privatwaldungen und 
zur Forderung der Privatwaldwirtschaft bestellten koniglichen Forster" 
vom 28. Februar 1902 soll die Sicherung des Vollzuges der dem Waldbesitzer in Art. 34 
bis 47 des Forstgesetzes auferlegten Verbindlichkeiten und Beschrankungen bei der Bewirt
schaftung und Beniitzung seines Eigentums - soweit nicht Gefahr auf Verzug besteht -
zunachst duroh entsprechende Belehrung, Erinnerung und Mahnung, sowie mit Bedacht
nahme auf die augenblickliche Leistungsfahigkeit des Waldbesitzers gesohehen und ein 
polizeiliches oder strafrechtliches Einschreiten erst herbeigefiihrt werden, wenn es am 
guten Willen fehlt oder Verwarnungen erfolglos geblieben sind (§ 7). Insbesondere darf 
die Wiederherstellung der bisher in bezug auf Aufforstungen zuriickgebliebenen Flachen 
nicht ohne entsprechende Riicksiohtnahme auf die Leistungsfahigkeit der Waldbesitzer 
herbeigefiihrt werden (§ 15). 

Wiirttemberg, Forstpolizeigesetz von 1879/1902. 
Art. 10. "Wenn ein nach dem Ermessen der ForstpolizeibehOrde zur Holzzucht geeigneter 

Waldgrund mit oder ohne Verschuldung des Besitzers holzlos wurde, so ist derselbe inner
halb einer von dem Forstamte zu bestimmenden Frist wieder zu Wald anzulegen." 

"Wird die Wiederbestockung innerhalb der gegebenen Frist gar nicht oder nicht in 
einer den ortlichen VerhaItnissen entsprechenden Weise ausgefiihrt, so ist dem Waldbesitzer 
neben der im ersteren FaIle ihn treffenden Strafe von dem Forstamt die Wiederaufforstung 
in bestimmter Weise vorzuschreiben." 

"Kommt der Waldbesitzer einer derartigen Auflage nioht nach, so hat das Forstamt 
die entsprechende Wiederbestockung anzuordnen und auf Kosten des Waldbesitzers voU
ziehen zu lassen." 
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Art. 20, Z. 3. Mit Geldstrafe bis zu 150 M. wird bestraft, wer dem Verlangen der Forst· 
polizeibehOrde beziiglich der Aufforstung eines Waldgrundes innerhalb der ihm erteilten 
Frist nicht nachkommt. Statt oder neben der Geldstrafe kann auf Haft erkannt werden. 

Baden, Forstgesetmovelle von 1854. 
§ 9Oa. "AIle kulturfahigen Waldflachen, welche sich beim Erscheinen dieses Gesetzes 

und kiinftig in einem. Zustande befinden, der die Vomahme von Kulturen erfordert, um 
eine voUstandige' Bestockung herbeizufiihren, sowie die ausgestockten, aber innerhalb 
der bestimmten Frist nicht in landwirtschaftliches Gelande umgewandelten Flachen miissen 
durch Kulturen wieder in Waldbestand gebracht werden." 

"Die ForstbehOrde hat die Waldeigentiimer zu Vomahme der ihnen mit Riicksicht 
auf die Ortlichkeit und sonstige ZweckmaBigkeit vorzuschlagenden Kultur zu veranlassen. 
Schreiten dieselben in der dafiir zu bestimmenden angemessenen Frist nicht zum Voll· 
zuge, so hat die ForstbehOrde unter Mitteilung des Kulturplanes und des Kosteniiberschlages 
diesen bei dem Bezirksamte zu erwirken, welches die betreffenden Waldeigentiimer zur 
Vomahme der erforderlichen Kulturen in der dafiir zu bestimmenden Frist auffordert." 

,,1st gegen den Waldbesitzer wegen Nichtbeachtung dieser Aufforderung (vom Amts· 
gericht) rechtskrii.ftig Strafe erkannt, so hat die VerwaltungsbehOrde zugleich den Voll· 
zug der Kulturen auf Kosten des Waldbesitzers unter Leitung der ForstbehOrde anzu· 
ordnen." 

"Werden die desfallsigen Kosten nicht sofort yom Waldbesitzer hinterlegt, so werden 
sie vorschuBweise von der Staatskasse bezahlt. 1m Falle dieses Vorschusses wird der betref· 
fende Wald jedenfalls sofort unter Beforsterung gestelIt." 

Dieser VorschuB wird der Staatskasse mit 31/.% verzinst. 
§ 29. "Kein Teil des Waldes darf ode gelassen werden; alle unnotigen Pfade, Wege 

und Triften sollen eingehen, und der Boden zu Wald angelegt werden." 
Nach dem Forststrafgesetz yom 25. Februar 1879 § 27 wird wegen Unterlassung der 

aufgetragenen Kulturen auf Geldstrafe bis zu 150 M. erkannt und die Beforsterung verfiigt. 
Mecklenburg·Schwerin, G. V. 1919. 
§ 1. "Sind Waldflachen abgeraumt oder ihre Holzbestande durch Feuer, Insekten· 

fraB, Diirre u. dgl. zerstort, so ist der Besitzer verpflichtet, sie binnen 3 Jahren wieder 
aufzuforsten. Diese Bestimmung erstreckt sich auch auf Waldo und Forstkulturflachen, 
deren Holzbestand unter 0,4 des nach forstlichen· Ertragstafeln normalen Holzbestandes 
gesunken ist." 

§ 2. "Kommt der Waldbesitzer dieser Verpflichtung nicht nach, so kann ibm das Land· 
wirtschaftsministerium weitere Holznutzungen auf dem Grundstiick verbieten, bis der 
Auflage im § 1 geniigt ist." 

Hessen, G. v. 1905. 
Art. 35. Die Oberforsterei kann mit Genehmigung der oberen ForstbehOrde "dem 

Pflichtigen die Wiederaufforstung des Grundstiicks binnen einer zu bestimmenden Frist 
aufgeben". 

Braunschweig, G. v. 1861. 
§ 9. "Jeder Forstbesitzer ist verpflichtet, aIle ohne Erlaubnis gerodeten oder abgeholzten 

Flachen, ingleichen den aus irgend einem Grunde Yom Waldwuchs entbliiBten Forstgrund 
binnen einer nach vorgangiger Verhandlung mit herzoglicher Kammer, Direktion der Forsten, 
von der betreffenden herzoglichen Kreisdirektion festzusetzenden, den Umstanden ent· 
sprechenden Frist mit Holz wieder anzubauen." 

"Kommt der betreffende Forstbesitzer jener Verpflichtung nicht nacho so ist die herzog. 
Iiche Kanlmer . . . befugt, die Kultur anzuordnen und ausfiihren zu lassen." 

"Diese Verpflichtung ruht auf dem Forstgrunde und konnen die dadurch veranlaBten 
Kosten von jedem Besitzer desselben eingezogen werden." 

S.-Mpiningen, FO. V. 1856. 
Art. 23. "Wer eine Waldung mit forstpolizeilicher Erlaubnis ausgerodet hat, ist ver

pflichtet, den gerodeten Boden der Benutzung, zu deren Zweck die Ausrodung gestattet 
worden, zuzuwenden." Hiefiir ist eine angemessene Frist zu bestimmen. 

Art. 25. Zur Wiederaufforstung und Nachhilfe unvolIstandig gebliebener natiirlicher 
Wiederbestockung "kann das Forstamt eine angemessene Frist bestimmen, nach deren 
fruchtlosem Ablauf neben der verwirkten Strafe die Ausfiihrung der Kulturen auf Kosten 
des Saumigen durch das Forstamt anzuordnen ist". 

Koburg, G. V. 1860. Die VerwaltungsbehOrden haben "die alsbaldige Aufforstung 
der etwa entholzten Stellen zu verlangen." 

Gotha, G. V. 1904. "Der Wiederanbau abgetriebener Flach.en oder kulturfahiger Wald
blOBen hat binnen langstens 3 Jahren nach dem Abtrieb zu erfolgen." AuBerdem Zwangs
aufforstung. 

Sehwarzburg-Sonde18hausen, G. V. 1892. Der Aufforstungszwang Hegt im Sinne dieles 
strengen Gesetzes. 
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Schwarzburg-Rudolstadt, G. v. 1840. Aufforstungszwang innerhalb 3 Jahren, widrigen
falls durch die Behiirde. 

Waldeck, FO. v. 1853. "Verwiisteter Wald oder driesch (brach) liegender Forstgrund 
muB auf Erfordern der Forstverwaltung nach den Regeln der Forstwirtschaft wieder in 
Kultur gebracht werden, jedoch sind hierbei zugleich die landwirtsehaftliehen Interessen 
tunlichst zu beriicksiehtigen." 

ReuB ii. L., V. v. 1870. "Wiederbepflanzung des (sog. nicht verfiigharen) Grundstiicks 
mit Holz oder Gebiisch nach spatestens 3 Jahren wird dem Besitzer streng zur Pflicht 
gemacht." "Wer ein nicht als verfiigbar bezeichnetes Holzgrundstiiek ganz oder zum 
Teil abtreiben will, hat unter genauer Bezeichnung desselben und unter Angabe der Zeit 
des Abtriebes vor Beginn desselben dem Fiirstlichen Landratsamte sehriftliehe Anzeige 
zu erstatten und erhalt einen Anmeldeschein, welehen er auf Erfordern dem Gendarmen 
usw. vorzuzeigen hat. Das Landratsamt hat am Jahressehlusse das Verzeichnis der an· 
gemeldeten Holzabtriebe den betreffenden Gendarmen und den Ortsrichtern behufs Kon
trollierung der gesehehenen Anmeldungen und zur "Oberwachung der Wiederanpflanzung 
der abgetriebenen Flachen innerhalb der nachsten 3 Jahre zuzustellen". Widrigenfalls 
Bepflanzung durch die BehOrde. 

ReuB j. L., G. v. 1893. Wiederaufforstung langstens naeh Ablauf von 5 Jahren. Sonst 
von Amts wegen. Jeder Holzabtrieb, welcher mindestens eine Parzelle von 0,10 haumfaBt, 
ist dem Landratsamte anzuzeigen (zwecks Kontrolle der Wiederaufforstung). 

Preullen, Forstkulturgesetzentwurf 1920. 
§ 10, Abs. 3: "Beim Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandene oder spater entstehende 

SchlagblaBen und Raumden sind innerhalb 4 Jahren aufzuforsten. Die Frist kann von 
der Aufsichtsbeharde veriangert werden." 

Raumden sind Waldflachen, bei denen der Bestockungsgrad des Bestandes nur 4/10 
des Vollbestandes oder weniger betragt. 

ElsaB-Lothringen und Frankreich, Code forestier, Novelle v. 1859. 
Wer ohne Erlaubnis seine Waldungen ausstockt, wird mit mindestens 400 M. (500 Fr.) 

und hiiehstens 1200 M. (1500 Fr.) auf jedes Hektal' der gerodeten Flache an Geldstrafe 
beLgt. Er muB auBerdem, wenn es vom Oberprasidenten (Finanzminister) angeordnet 
wird, die ausgerodeten Stellen binnen einer Frist von hachstens 3 Jahren wieder aufforsten. 
(Art. 221.) 

Wenn der Eigentiimer es unteriaBt, die Anpflanzung oder Ansaat innerhalb der in der 
Entscheidung des Oberprasidenten (des Ministers) festgesetzten Frist auszufiihren, so kann 
auf seine Kosten durch die Forstverwaltung dafiir gesorgt werden naeh vorheriger Ermach
tigung durch den Bezirkspriisidenten (Prafekt), welcher die Rechnung iiber die gemachten 
Arbeiten festzusetzen und gegen den Eigentiimer fiir vollstreckbar zu erklaren hat. (Art. 222.) 

Osterreich, Forstgesetz von 1852. 
§ 3. ,,]'risch abgetriebene Waldteile sind bei Reichs- und Gemeindeforsten spatestens 

binnen 5 Jahren wieder mit Holz in Bestand zu bringen. Von den alteren BlaBen ist der 
sovielte Teil jahrlich aufzuforsten, als die eingefiihrte Umtriebszeit Jahre enthalt." 

"Bei Privatwaldern kannen unter den Bedingungen des § 20 (d. h. auf Grund einer 
kommissionellen Erhebung), riicksichtlich des Verfahrens, sofern eine Auflassung nieht 
bewilligt war, naeh Umstanden auch Iangere Fristen gewahrt werden." 

"Die Niehterfiillung dieser Vorschrift ist, gleich der eigenmachtigen Verwendung des 
Waldgrundes zu anderen Zwecken, zu bestrafen und die hienach unterlassene Aufforstung 
nach § 2 (s. Rodung) zu erzwingen." 

§ 6. "Auf Boden, der bei ganzlieher BloJ3legung in breiten FIachen leieht fliegend wird, 
und in schroffer, sehr hoher Lage sollen die Walder ... sogleich wieder mit jungem Holze 
geharig in Bestand gebracht werden." 

Schweiz, Forstgesetz v. 1902. Alle Schlagflachen und die durch Feuer, Sturm, Lawinen 
entstandenen BlaBen sind binnen 3 Jahren voll zu bestocken, Lawinenziige, sofern sie als 
verbaubar befunden werden. Strafe fiir Zuwiderhandelnde bis 50 Franks und Ausfiihrung 
der Arbeiten durch den Kanton. 

Rullland s. S. 211. 

Die Hinterlegung einer Kaution 

durch den Waldbesitzer zur Sicherstellung der Wiederaufforstung abgeholzter 
Waldflachen bietet den Vorteil, daB im FaIle der notwendig werdenden Zwangs
aufforstung durch den Staat die hiezu erforderlichen Geldmittel bereits vor
handen sind und daB der Waldbesitzer das eigene Interesse hat" bald auf. 
zuforsten. Nachdem aber die Verweigerung der Aufforstung durch den Wald
besitzer die Ausnahme bildet, bedeutet die grundsatzliche Einziehung einer 
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Kaution eine unfruchtbare Belastung der dazu verpflichteten Behorden. Den 
Aufsicht fiihrenden Foriltbehorden die Pflicht aufzuerlegen oder die Befugnis 
einzuraumen, nur jenen Besitzern eine Kaution abzuverlangen, die vermutlich 
ihrer Aufforstungspflicht nicht gt'niigen konnten, wiir<'le fiir dieselben eine sehr 
heikle Aufgabe bedeuten. 

Triftige Griinde fiir die KautioIl,l31eistung sind nur dann gegeben, wenn die 
Abholzung ein iiber die wirlschaftliche Bestimmung der Waldflache weit hinaus
gehendes MaB annimmt odeI' bei spekulativen Waldkaufen die Personlichkeit 
des Aufforstungspflichtigen rechtlich schwer faBbar ist. 

Baden. Nach dem badischen Forstgesetz v. 1854 § 89 mu.B der Waldbesitzer bei 
Vornahme eines Kahlhiebes fiir die Ausfiihrung der Kulturen die notige Sicherheit leisten. 
Als solche ist nach den V. v. 30. Januar 1855 und 4. JuIi 1856 eine gute Biirgschaft oder 
die Hinterlegung einer bestimmten Geldsumme bei der Forstkasse anzusehen, wenn nicht 
die personIichen und Vermogensverhaltnisse des Waldbesitzers eine Garantie fur den Voll
zug der Kulturen bilden. Seit 1896 darf statt der Hinterlegung baren Geldes auch die 
faustpfandliche Hinterlegung von Wertpapieren und von Schuldurkunden von mit Gemeinde
burgschaft ausgestatteten Sparkassen (Sparkassenbucher) als Sicherheit fiir den Kultur· 
vollzug zugelassen werden. Dadurch kann sich der Privatwaldbesitzer die Verzinsung 
der Kaution sichern. 

In Bayern wird nach der Novelle von 1908 zum FG. von den gewerbsma.Bigen Guter
handlern eine Sicherheitsleistung fiir die Wiederaufforstung verlangt. 

6sterreich. In Osterreich wurde durch die neuen besonderen Landesgesetze. denen die 
Bedeutung von provinziellen Schutzwaldgesetzen zukommt. die Kautionsleistung ein· 
gefuhrt. 

In Tirol und Vorarlberg ist bei allen HoIzverkaufen in Gemeinde- und PrivatwaIdern 
zur Sicherung del' Aufforstungen. wofiir in der Regel die Anpflanzung zu gelten hat, eine 
angemessene Kaution beim Steueramte zu erlegen, deren Hohe nach Antrag des Forst
technikers die politische Bezirksbehorde festsetzt. Aus dieser Kaution sind in allen Fallen 
unterlassener Aufforstung die fiir die Kulturarbeiten erlaufenden Kosten zu bestreiten; 
die Kaution darf nur nach unklagbarem Befunde der vom Holzkaufer auf seine Kosten 
vollzogenen Kultur demselben zuruckgestellt werden. (Statthaltereiverordnung yom 
18. Nov. 1880, deren Rechtsgiiltigkeit allerdings bestritten ist.) 

In Karnten (G. v. 1885), Salzburg (G. v. 1899). Steier mark (G. v. 1898). Nieder
Qsterreich (G. v. 1906), Galizien (G. v. 1904) und Bukowina (G. v. 19(6) kann die 
Bewilligung eines Kahlschlages von der vorliiufigen Hinterlegung einer angemessenen 
Kaution abMngig gemacht werden, wenn Verhaltnisse obwalten, welche die Erfiillung 
der Verpflichtung zur Aufforstung zweifelhaft erscheinen lassen. 

B. Neuaufforstungsverbot. 
Vor dem Kriege zeigte sich die Erscheinung, daB GroBgrundbesitzer und 

GroBkapitalisten landwirtschaftliche Grundstiicke, ganze Hofe und Ortschaften 
ankauften, urn Aufforstungen im groBen vorzunehmen. Insbesondere wurden 
durch Zukauf von Einzelgrundstiicken die bestehenden Fideikommisse standig 
vergroBert, in anderen Fallen bildeten die Kaufe im groBen das Ziel zur Neu
errichtung von gebundenem Grundbesitz. 

Die Beweggriinde hiefiir lagen in erster Linie darin, daB Grundbesitz eine 
sehr sichere Kapitalanlage ist, die Forstwirtschaft speziell bequem betrieben 
werden kann und durch das Steigen der Holzpreise die Rentabilitat des Anlage
kapitals fiir die Zukunft verbiirgt ist. Gerade im Hinblick auf den letzten Pl1nkt 
werden vielfach hohe Ankaufspreise bezahlt, da der Verzicht auf eine geniigende 
Rente in der Gegenwart spater reichlich belohnt wird. AuBer diesen auf weit
ausschauender Spekulation beruhenden finanziellen Griinden spielen dabei 
aber auch bekanntlich gesellschaftliche und familiare Riicksichten und rein 
personliche Liebhabereien, so namentlich auch jagdliche, eine ausschlaggebende 
Rolle. 

Kleinere Grundbesitzer machen nicht selten einen Teil ihres landwirt
.scbaftlichen Bodens in solchen Zeiten zu Wald, in welchen die Landwirtschaft 
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schlecht rentiert oder landwirtschaftliche Arbeitskrafte (Dienstboten) nur 
schwer zu beschaffen sind. Durch die Aufforstung erspart der Besitzer zunachst 
die jahrlichen Kosten fUr die Bestellung, Diingung und Aussaat, dann auch fUr 
Unterhaltung des Inventars usw. Guter mit Wald sind oft auch leichter ver
kauflich. 

Die Schaden der Anhaufung von groBt:m Grundbesitz in einer Hand durch 
Aufsaugung kleiner bauerlicher Anwesen liegen zunachst auf dem Gebiet der 
Sozialpolitik. An die Stelle eines freien Bauernstandes mit seiner starken fami
liaren und innerpolitischen Kraft tritt ein yom Grundbesitzer wirtschaftlich 
und personlich abhangiger Stand von Taglohnern, Handwerkern und Pachterri. 
Das Besitzeinkommen weicht dem Arbeitseinkommen. Die bis zum Jahre 1848 
bestehende rechtliche Horigkeit lebt in der Form <ler wirtschaftlichen wieder 
auf. Wie jeder GroBgrundbesitz von weiter Ausdehnung, so wirkt auch ein so 
neu geschaffener entvolkernd. Diese nachteilige Wirkung macht sich bei dem
selben noch viel empfindlicher bemerkbar als bei dem alten angestammten 
GroBgrundbesitz.Dazu kommt, daB die freibleibende Bevolkerung hinsichtlich 
des Bezuges der taglichen Lebensmittel in ein Gnaden- und Abhangigkeits
verhaltnis zu dem neuen Gutsherrn gedrangt wird, wie denn uberhaupt. die 
wirtschaftlichen Verhaltnisse der ganzen Gegend dadurch umgestaltet werden. 
In den Gebirgsgegenden, die fUr diese Zwecke bevorzugt werden, wird die 
Entwicklung des Verkehrs unterbrochen und eine Isolierung ganzer Taler 
herbeigefiihrt. 

Die meisten dieser Nachteile, welche gewiB auch neben vielen Vorteilen 
dem GroBgrundbesitz anhaften, werden potenziert, wenn derselbe bei seiner 
Neubegriindung auf Kosten von bauerlichen Existenzen durch Aufforstungen 
in einen GroBwaldbesitz ubergeht. Da die ForstwirtEchaft weniger Arbeits
krafte erfordert wie die Landwirtschaft, wird die Arbeitsgelegenheit fiir die 
umliegende Bevolkerung sehr stark vermindert. Zudem geht das Gell:Lnde fur 
die Getreide.; Viehproduktion usw. verloren. 

Bei der staatlichen Regelung der Frage mussen die volkswirtschaftlichen 
Gesichtspunkte uber die privatwirtschaftlichen gestellt werden, ohne da1.3 im 
Einzelfalle den ortlichen Umstanden und den personlichen Verhaltnissen der 
Grundbesitzer Gewalt angetan wird. 

Die Bildung von Waldgiitern durch Aufforstung von landwirtschaftlich 
wertvollem Nutzland ist unter allen Umstanden zu verbieten. 

Triftige Griinde fur die Aufforstung kleinerer landwirtschaftlicher Nutz
flachen konnen die weite Entfernung derselben yom landwirtschaftlichen 
Betriebssitz und ortlicher Mangel an Wald sein. Neuaufforstungen, die nur auf 
augenblickliche Bediirfnisse des Besitzers, schlechte Wirtschaft oder Laune 
zUrUckzufiihren sind, sind gesetzlich zu verhuten, weil die Ruckgewinnung 
eines beforsteten Bodens fUr die landwirtschaftliche Benutzung eine sehr kost
spielige Sache ist (vgl. "Umforstung"). 

Die Aufforstung von Odland, das landwirtschaftlich nicht nutzbar gemacht 
werden kann, ist selbstverstandlich zu fOrdern. Es ist auch feststellbar f da~ 
sich der GroBgrundbesitz an derselben bisher beteiligt hatund ein Teil seines 
Waldflachenzuwachses auf Odlandsaufforstungen beruht. Durch den Ruckgang 
der Schafzucht vor dem Krieg wurden viele geringwertige Weiden fiir die Auf
forstung frei. 

Bayern. a) Die Regierung legte im Friihjahr 1914 dem Landtag auf dessen Antrag 
einen Gesetzentwurf 1) "iiber die Aufforstung landwirtschaftlicher Grundstiicke" vor. 
der wegen des Kriegsausbruches nicht mehr zur Beratung kam. Danach solite die Neu
aufforstunp; landwirtschaftlich beniitzter Grundstiicke, die einzeln oder zusammen meM 

1) Mitgeteilt in A. A. f. d. F. 1915, Nr. 40-42. - Vgl. ferner ebenda 1913, Nr. 22. 
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als 10 ha umfassen, als genehmigungspflichtig erklll.rt werden konnen, auch dann, wenn sie 
nach und nach innerhalb 10 Jahren erfolgt. Ausgenommen sind Grundstiicke, die innerhalb 
der letzten 30 Jahre vor der Neuauiforstung schon bewaldet waren oder seit mehr als 
10 Jahren Eigentum des gegenwartigen Besitzers sind. "Die Genehmigung kann nur dann 
versagt werden, wenn die Grundstiicke nach Bodenbeschaffenheit, Klima und Lage zur 
landwirtschaftlichen Benutzung zweifellos geeignet sind und wenn die Auiforstung wesent
liche Nachteile fiir das Gemeinwohl oder fiir die wirtschaftlichen VerMltnisse der beteiligten 
Gemeinden herbeifiihren wiirde. Die Genehmigung ist jedoch auch in dies en Fallen zu 
erteilen, wenn der Besitzer des Grundstiicks nachweist, daB ihm die Fortsetzung der land
wirtschaftlichen Benutzung nicht oder nur unter Vermogensnachteilen moglich ist." 

In ganz Bayern wurden in den 10 Jahren 1903/12 11 999 ha landwirtschaftliche Griinde 
neu auigeforstet, davon 4288 ha unwirtschaftlich, d. h. absoluter landwirtschaftlicher 
Boden. Von der Gesamtfiache entfallen 20,YJ/o aui gebundenen Grundbesitz, 14,1% auf 
sonstigen groBeren Grundbesitz, 50,5% aui bauerlichen Besitz (unter 100 hal, 4,3% auf 
den Staat, 8,2% auf Gemeinden und 2,4% aui Stiftungen usw. - Auf die Auiforstung 
ganzer Anwesen entfielen 2101 ha, davon der groBte Teil in Altbayern. - Gerodet wurden 
im gleichen Zeitraum 5513 ha. 

b) Beide Kammern des Landtages ersuchten im Friihjahr 1918 die Regierung 
um MaBregeln, durch die dem spekulativen Aufkaui von landwirtschaftlichen Grundstiicken 
und Bauernhofen entgegengetreten und die Schaffung von GroBgiitern durch Ankauf 
und Zusammenlegung bauerlicher Betriebe zum Zweck der Aufforstung oder der Errichtung 
von Jagdgriinden oder von viehlosen Wirtschaften unmoglich gemacht wird. 

C. Umforstung dureh Neuaufforstung. 

In Bayern zeigte sich anlaBlich der Bildung oder Erweiterung von GroB
grundbesitz die Erscheinung, daB, wenn es nicht gelang, geschlossene Besitzungen 
und groBere zusammenhangende Flachen auf ~inmal zu erwerben, nach sich 
bietender Gelegenheit inmitten der Ackerfluren und Wiesengriinde Einzel
grundstiicke angekauft und aufgeforstet wurden. Durch die dadurch bewirkte 
Umforstung der angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstiicke werden diese 
entwertet (Beschattung, vermebrter Unkrautwuchs, Einwachsen der Wurzeln, 
Aussaugung des Bodens), so daB die Eigentiimer schlieBlich auch verkaufen 
miissen. 

Zwei oberbayerisohe Gemeinden schilderten im Jahre 1911 in einer Petition an 
den bayerischen Landtag wegen der "Umforstung" landwirtschaftlicher Giiter ·den Sach· 
verhalt in folgender Weise: 

X. kauit die schOnsten Bauerngiiter zusammen, laBt die Hofstatten abbrechen und 
die besten Acker und Wiesen auiforsten. Will X. zur Arrondierung seines Gutsbesitzes 
ein Anwesen kauien und der Betreffende will sein ererbtes oder erworbenes Gut nicht ver
au.Jlern, so wird er umforstet, so daB es in einigen Jahren entwertet ist und der Besitzer 
dann noch froh sein muB, wenn er es iiberhaupt noch absetzen kann! Dieser Fall steht 
nunmehr dem Bauem B. in A. in der Gemeinde P. bevor, welcher dringend um Abhilfe 
bittet. Dieser ist im Westen und Norden so umforstet, daB sein Anwesen sich in einigen 
Jahren am Waldessaume befinden wird, wahrend es sich bisher aui freier Flur befunden 
batte. Ah.nlich erging es dem Bauem S. in R., welcher voriges Jahr sein Anwesen verkauite, 
das nunmehr abgebrochen und aufgeforstet wird. Dam Backer und Biirgermeister G. in M. 
wurde ein Acker mit sechs Tagwerk ganz umforstet, zwei weitere wurden ihm aui je einer 
Seite, der eine Ostlich, der andere siidlich, angeforstet. Daselbst wurde auch das ehemalige 
Wirtsanwesen total niedergerissen und eine Flache von 24 Tagwerk auigeforstet, obwohl M. 
ohnehin nur eine kleine und arme Gemeinde ist. In P. wurden drei Hofe geschleift, ein Gut 
demoliert, ein weiteres Anwesen dem kiinftigen Abbruche unterstellt und eine Flache 
von ca. 265 Tagwerk auigeforstet. Wert derselben 146000 M. Hieriiber Beschwerde zu 
ergreifen. ist fruchtlos. da eine Gesetzesiibertretung nicht vorliegt. 

Die Durchsetzung zusammenhangender landwirtschaftlicher Griinde mit 
neu angelegten Waldstiicken erfolgt aber auch von bauerlichen Besitzern, 
die aus irgendwelchen zeitlichen personlichen Griinden, manchmal auch nur aus 
Schikane gegen den Nachbarn, auf die landwirtschaftliche Benutzung solcher 
Einzelflachen verzichten und damit ihre Grundstiicksnachbarn scha9igen. 

Forstpolitisch wird durch die Begriindung zerstreut liegender Parzellen
betriebe nichts gewonnen. Der gemeinwirtschaftliche Schaden ist in der Regt'l 
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groBer als der forstwirtschaftliche Nutzen. Die gesetzliche Verhiitung Bolcher 
Umforstungen ist daher wohl gerechtfertigt. 

Bayern. a) Der bayerische Landwirtschaftsrat faBte nach lebhafter Aussprache 
am 29. Februar 1912 mit Majoritat folgenden BeschluB: 

"Der Landwirtschaftsrat anerkennt die Notwendigkeit, im Interesse der Volkserniihrung 
aus heimischem Boden den landwirtschaftlichen Kulturboden tunlichst in seinem bisherigen 
Umfang :til erhalten und :til schiitzen, erklart daher die Aufforstung von bisher landwirl
schaftlich benutztem Boden nur dann fiir wiinschenswert, wenn sie wirtschaftlich gerecht
fertigt ist und keine Schiidigung angrenzender landwirtschaftlicher Grundstiicke zur Folge 
hat. Es erscheint daher die Einfiihrung einer Genehmigungspflicht fiir Neuaufforstung 
landwirtschaftlichen Kulturbodens zum mindesten dann angezeigt, wenn solche Aufforstung 
auch noch die benachbarten landwirtschaftlichen Grundstiicke zu schiidigen droht, und 
gegebenenfalls erscheint die entsprechende Ausdehnung der nachbarrechtlichen Schutz
bestimmungen wiinschenswert." 

Die landwirtschaftlichen Kreisausschiisse von Oberbayern und Nieder
bayern spra.chen sich gegen die Genehmigungspflicht der Neuaufforstungenaus. 

b) Die bayerische Kammer der Abgeordneten forderte in ihrer Sitzung vom 
12. Oktober 1912 einstimmig den ErlaB eines Gesetzes iiber die Auzeige und Genehmigungs
pflicht fiir Neuaufforstungen und das Einspruchsrecht geschadigter Angrenzer. 

c) In dem auf S. 312 erwahnten Gesetzentwurf von 1914 war fiir die FaIle der Um-
forstung folgendes vorgesehen: .. 

Wer ein landwirtschaftlich benutztes Grundstiick (d. s. Acker, Wiesen, reiche Weiden, 
Alpweiden, Weinberge, Obstpflanzungen, Garten) aufforsten will, das zu mehr als 1/8 seines 
Umfanges an fremde landwirtschaftIich benutzte Grundstiicke angrenzt, hat dies der 
Gemeindebohorde anzuzeigen. Die Anzeige ist nicht erforderlich, wenn das Grundstiick 
innerhalb der letzten 30 Jahre schon forstlich benutzt worden ist. Die Gemeindebehorde 
hat die Eigentiimer der angrenzenden landwirtschaftIich benutzten Grundstiicke zu ver
stil.ndigen. Dieselben konnen gegen die Neuaufforstung Einspruch erheben, wenn dadurch 
die Iandwirtschaftliche Benutzung ihrer Grundstiicke dauernd erheblich geschiidigt 
wiirde. 

1m FaIle aines solchen Einspruches hat die DistriktsverwaltungsbebOrde (Bezirksamt) 
nach gutachtlicher Einvemahme einer Kommission (ein Landwirtschaftslehrer, ein Kultur
bauamtbeamter, drei vom Distriktsrat gewiihlte selbstil.ndige Landwirte) zu entscheiden. 

Die Genehmigung zur Aufforstung kann nur dann versagt oder an Bedingungen gekniipft 
werden, wenn nach dem Gutachten der Kommission anzunehmen ist, daB das Grundstiick 
nach Bodenbeschaffenheit, Klima und Lage zur Iandwirtschaftlichen Benutzung fiir den 
Eigentiimer zweifellos gut geeignet ist und daB die Aufforstung trotz der Einhaltung 
der nach Art. 72 des AG. z. BGB. vorgeschriebenen Grenzabstandes die landwirtschaft· 
Hche Benutzung der angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstiicke dauemd erheblich 
schadigen wiirde. 

d) Aufforstungen von Grundstiicken in geschlossenen Ackergewa.nnen und Wiesen
fliichen im Zeitraum 1903/12 wurden in 67 Gemeinden auf einer Flache von 388 ha vor
genommen. Daran waren beteiligt der gebundene Grundbesitz mit 34,0%, der sons-tige 
G:oBgrundbesitz mit 32,7%. der bauerliche Besitz mit 18,8%, Staat, Gemeinden usw. 
mit 14,5%. 

Anbang. Nachbarrechtl). 

1m § 910 des Biirgerlichen Gesetzbuches ist bestimmt, daB der Eigentiimer eines 
Grundstiicks Wurzeln eines Baumes oder Strauches, die von einem Nachbargrundstiick 
eingedrungen sind, abschneiden und behalten kann. Das gleiche gilt von heriiber
ragenden Zweigen, wenn der Eigentiimer dem Besitzer des Nachbargrundstiicks eine an
gemessene Frist zur Beseitigung bestimmt hat und diese nicht erfolgt. Dem Eigentiimer 
steht dieses Recht ¢.cht :til, wenn die Wurzeln oder Zweige die Benutzung des Grundstiicks 
nicht beeintriichtigen. 

Das Einfiihrungsgesetz zum BGB. raumt aber der Landesgesetzgebung das Recht auf 
Einfiihrung auch anderer Beschrankungen ein (Art. 111 betr. offentliches Interesse, Art. 122 
betr. Obstbiiume, Art. 124 betr. Baumabstand, Art. 183 betr. 'Obergangsbestimmung fiir 
am 1. I. 1900 bestehende Walder). Die dl!-rauf erlassenen.landesgesetzlichen Sondervor
schnften beziehen sich in der Hauptsache auf die Einfiihrung eines bestimmten Abstandes 
der Baume von der Grenze, da hieriiber das BGB. nichts vorschreibt. 

1. PreuDen. PreuBen hat von der Befugnis, landesgesetzIiche Beschriinkungen ein
zufiihren, nur in geringem Umfang Gebrauch gemacht. Von dem Recht des BGB. wird 
nur in zwei Fallen abgewichen: 

1) VgI. die Verhandlungen der V"'fs&mmlung deutscher Forstmanner in Karlsruhe 1891. 
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1. 1m Gebiet des preullischen Staates, in dem friiher der franziisische Code civil galt, 
wurden Art. 671 und 672, Abs. 1 desselben aufrechterhalten. Danach diirfen hochstammige 
Baume in Ermanglung besonderer Verordnungen und Herkommen nur in 2 m, andere 
Baume und Hecken nur in 11/a m Entfernung von der Grenze gepflanzt werden. 

2. 1m Gebiet des friiheren AUg. Landrechts (§ 174,18) muB bei der Anlage von neuen 
lebendigen Hecken - nicht auch bei der Pflanzung von einzelnen Baumen oder Strauchern -
F/a FuB von des Nachbars Grenze ZUriickgeblieben werden. 

Sonstige Vorschriften bestehen nicht. Abgesehen von den unter 1 und 2 angegebenen 
Beschrankungen fiir bestimmte Gebietsteile kann der Grundeigentiimer Baume und 
Straucher, auch ganze Baum· und Waldanlagen so nahe an die Grenze - nur nicht auf 
die Grenze - setzen, wie er will. Der Nachbar kann gegen die Beschattung seines Grund· 
stiicks keinen Einspruch erheben 1). 

2. Bayern. Das bayerische Ausfiihrungsgesetz zum BGB. bestimmt 2): 
Art. 71. Der Grundstiickseigentiimer kann verlangen, daB auf dem Nachbargrund

stiick nicht Baume, Straucher oder Hecken, WeinsWcke oder HopfensWcke in einer 
geringeren Entfernung als 0,50 moder, falls sie iiber 2 m hoch sind, in einer geringeren 
Entfernung als 2 m von der Grenze seines Grundstiickes gehalten werden. 

Zugunsten eines Waldgrundstiicks kann nur ein Abstand von 0,50 m verlangt werden. 
Art. 72. Gegeniiber einem landwirtschaftlich benutzten Grundstiicke, dessen 

wirtschaftliche Bestimmung durch Schmalerung des Sonnenlichtes erheblich beeintrii.chtigt 
werden wiirde, ist mit Baumen von mehr als 2 m Hohe ein Abstand von 4 m einzuhalten. 
Stein- und Kernobstbaume sind ausgenommen. 

Die Einhaltung dieses Abstandes kann nur verlangt werden, wenn das Grundstiick 
die wirtschaftliche Bestimmung schon zu der Zeit gehabt hat, zu welcher die Baume die 
Hohe von 2 m iiberschritten haben. (D. h.: Wurde das Grundstiick erst in landwirtschaft
liche Benutzung genommen, als die angrenzenden Baume schon hoher als 2 m waren, kann 
nicht verlangt werden, daB sie beseitigt werden, soweit sie weniger als 4 m von der Grenze 
entfernt sind.) 

Art. 74, Aba. 3. 1m FaIle einer (Neu-}Aufforstung kann die Einhaltung des im Art. 72, 
Abs. 1 bestimmten Abstandes (d. s. 4 m) nicht verlangt werden, wenn die Aufforstung 
nach der Lage des aufzuforstenden Grundstiicks der wirtschaftlichen ZweckmaBigkeit 
entspricht. (D. h.: Es braucht nur der einfache Abstand von 2 m eingehalten zu werden. 
MaBgebend ist nicht die ZweckmaBigkeit auf Seite des Eigentiimers, sondern die objektive 
ZweckmaBigkeit. Da.runter fMlt also die Aufforstung von ()jflachen und Abhii.ngen, dagegen 
nicht die von landwirtschaftlichem Nutzland.) 

Art. 75. Nach diesem Artikel kann bei Waldungen, die am 1. 1. 1900 bereits bestanden 
haben, erst bei der nachsten Verjiingung der Abstand von 2 m verlangt werden, bei Plenter
betrieb vom 1. 1. 1950 abo 

3. Sachsen. Hier wurden landesgesetzliche Bastimmungen nicht erlassen. 
4. Wiirttemberg. Die sehr eingehenden Bestimmungen sind in den Art. 229-254, 

insbesondere in Art. 241-245 des Ausfiihrungs-G. zum BGB. enthalten. FUr die ver
schiedenen Baumgattungen sind Grenzabstande von 1-6 m vorgeschrieben. Das Recht 
des Nachbarn, die eindringenden Zweige zu beseitigen, ist zugunstender Waldgrundstiicke -
jedoch nur bis :z:ur nachsten Verjiingung des Waldes - stark beschrankt. 

o. Baden. Das Ausfiihrungs-G. :z:um BGB. Art. 15-17 bestimmt: 
Der Eigentiimer eines Grundstiickes kann verlangen, daB hochstammige Baume I,SO m, 

andere Baume und Straucher 45 cm von del' Gren:z:e seines Grundstiickes entfernt gehalten 
werden. 

Neuanlagen von Wald sind nur in einer Entfernung von 3 m vom Nachbargrundstiick 
zulassig. 

Gren:z:t der neue Wald aber an ein Grundstiick, dem nach Lage und Bescbaffenheit 
durch die Aufforstung kein erheblicher Schaden erwachst, so geniigt ein Abstand von 1,80 m. 
Gren:z:t der neue Wald selbst an Wald oder an ()dfeld, so ist kein Abstand erforderlich. 

Fiir die am 1. 1. 1900 schon vorhandenen Baume, Straucher und Waldungen bleibt 
es bei den bisherigen Vorschriften, sofern diese eine geringere Entfernung gestatten. 

6. Hessen. Das Ausfiihrungs-G. zum BGB. Art. 83-89 bestimmt: 
Baume und Straucher diirfen, sofern sie mehr als 2 m hoch sind, nur in einem Abstande 

von 2 m, sofern sie 2 m oder weniger hocb sind, nur in einem Abstande von l/e m von der 
Grenze des Nachbargrundstiicks gehalten werden. Durch Lokalpolizeiverordnung Mnnen 
andere Abstande festgesetzt werden. Baume und Straucher, die bei dem Inkrafttreten 
einer Lokalpolizeiverordnung vorhanden sind, sowie Grundstiicke, die zu dieser Zeit dem 
Betriebe der Forstwirtschaft dienen, werden durch diese Vorschriften nicht beriihrt. 

1) Deutsche Forst:Z:eitung 1909, 415. 
2} Vgl. Henle und Schneider, Die bayerischen Ausfiihrungsgesetze usw. Miinchen. 
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Diese Vorschriften finden keine Anwendung auf die zur Zeit des InkrafttreteI);s des 
A.-G. der Forstwirtschaft dienenden Grundstiicke, jedoch, sofern die Grundstiicke an Acker, 
Wiesen, Weinberge oder Garten grenzen, nur bis zur nachsten Verjiingung des Waldes. 

§ 910, Abs. 1, Satz 2 des BGB. findet keine Anwendung auf Baume und Straucher 
eines Grundstiicks, das zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes mit Wald bestanden 
war, soweit die heriiberragenden Zweige sich mehr als 3,75 m iiber dem Boden befinden, 
jedoch nur bis zur nachsten Verjiingung des Waldes. 

7. Sehweiz. Das am 1. J. 1912 in Kraft getretene Zivilgesetzbuch bestimmtl): 
Art. 687. "Oberragende Aste und eindringende Wurzeln kann der Nachbar, wenn sie 

sein Eigentum schadigen und auf seine Beschwerde hin nicht binnen angemessener Frist 
beseitigt werden, kappen und fiir sich behalten. .. 

Duldet ein Grundeigentiimer das "Oberragen von Asten auf bebauten oder iiberbauten 
Boden, so hat er ein Recht auf die an ihnen wachsenden Friichte (Anries). 

Auf Waldgrundstiicke, die aneinandergrenzen, finden diese Vorschriften keine 
Anwendung. 

Art. 688. Die Kantone sind be£ugt, ftir Anpflanzungen je nach der Art des Grund
sttickes und der Pflanzen bestimmte Abstande vom nachbarlichen Grundsttick vor· 
zuschreiben oder den Grundeigentiimer zu verpflichten, das "Obergreifen von Asten 
oder Wurzeln fruchttragender Baume zu gestatten und fiir diese Falle das Anries 
zu regeln oder aufzuheben. 

D. Odlandaufforstung. 

Die fiir die Aufforstung von lId- und Unland und geringwertigen landwirt
schaftlichen GrUnden maBgebenden Gesichtspunkte wurden bereits auf S. 25 
dargelegt. 

Die altere Gesetzgebung kennt nur in einzelnen Fallen den Zwang zur Neu
anlage von Schutzwaldungen (S. 234). In neuerer Zeit wurden folgende gesetz
liehe Bestimmungen erlassen bzw. vorgesehlagen: 

Gotha, G. v. 1904: 
§ 11. "Odungen und Lehnen, die bei anderer Nutzungsweise keinen hoheren Ertrag 

liefern wiirden, sollen mit Holz angebaut werden. 1m Bediirfnisfalle sind zu den Aufforstungs
kosten Zuschiisse aus der Staatskasse zu leisten. Privatpersonen, welche sich dem Auf
forstungszwang nicht unterwerfen wollen, konnen verlangen, daB die aufzuforstende Flache 
von der Gemeinde, in deren Bezirk sie liegt, gegen volle Entschadigung iibernommen wird." 
Diese Entschadigung ist bei mangelnder Einigung von dem Landratsamt im gesetzlichen 
Enteignungsverfahren festzusetzen." 

Preullen. Nach dem G. v. 5. Mai 1920 tiber "die Bildung von Bodenverbesserungs
genossensehaften" konnen die Eigentiimer von Moor-, Heide- und ahnlichen Landereien 
zu einer Genossenschaft mit dem Zweck vereinigt werden, die Landereien u. a. auch in 
eine Holzung umzuwandeln. (Naheres unter Waldgenossenschaften.) 

Preulliseher Entwurf eines Forstkulturgesetzes v. 1920. 
§ 10. "WaldbloBen und Odlandereien, die sich dauernd fiir eine andere als forstmaBige 

Benutzung nicht vorteilhafter eignen, miissen auf Anordnung der Aufsichtsbehorde inner
halb einer von ihr zu bestimmenden Frist aufgeforstet werden. 

Bei der Anordnung ist auf die Leistungsfahigkeit der Eigenttimer und auf die GroBe 
der Flache Riieksicht zu nehmen." 

Reichsforstgesetzentwurf 1920. 
§ 8. "Das Landesgesetz kann 
1. fiir Grundstiicke, die ohne triftigen Grund der Holzuutzung entzogen worden sind, 

2. fiir Raumden, 3. fiir solehe Odlandereien, die sich am vorteilhaftesten zur forstlichen 
Benutzung eignen, die Aufforstung anordnen. Die Deckung der Kosten ffir die Odland
aufforstung ist landesgesetzlich zu regeln." 

5. Verbot der Waldverwiistung (Abschwendung, Devastation). 
Die sehwache Seite des Verwiistungsverbotes ist der Mangel an greifbaren 

Merkmalen, auf Grund deren der Beginn oder die Vollendung der Verwiistung 
beweiskraftig festgestellt werden konnte. Der Grund hiefiir liegt sowohl in der 
unEmdliehen Versehiedenheit der forstliehen Produktionsbedingungen ala in 

1) Schw. Z. f. F. 1910, 37. 
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dem Wechsel und der Verschiedenheit der Meinungen der Sachverstandigen 
iiber die zweckmaBigste Gestaltung der forstlichen BetriebsmaBnahmen. 

Eine Waldverwiistung kann sich beziehen auf den Bestand und auf den 
Boden. 

Eine Bestandsverwiistung erachtete die badische Forstgesetznovelle von 1854 
schon fiir gegeben, wenn durch die Art der Bestandsnutzung die natiirliche 
Verjiingung des Bestandes in lfrage gestellt ist. Diese den heutigen forsttech
nischen Grundsatzen zuwiderlaufende MaBregel wird tatsachlich nicht mehr 
respektiert. Andere Gesetze begniigen sich mit dem sehr unbestimmten Begriff 
der "ordnungswidrigen Bewirtschaftung" usw. Starke Durchforstungen, wie 
sie in neuerer Zeit immer mehr ausgefiihrt werden, hatten noch vor 50 Jahren 
als eine Bestandsverwiistung gegolten. Ebanso der Lichtwuchsbetrieb. 

1m oberlrankischen Frankenwald werden junge Tannen in den Privatforsten 
entgipfelt, um Christbaume zu gewinnen, ohne daB darin eine Bestandsver
wiistung gesehen wiirde! 

Die Verwiistung der Bodenkraft oder die Verminderung der Ertragsfahig
keit des Bodens wird in erster Linie durch fortgesetzte intensive Streunutzung 
herbeigefiihrt. Es ist aber schwer festzustellen, ob nun gerade die Streunutzung 
in einem bestimmten Jahre und in einembestimmten Falle als Fortsetzung 
einer bereits friiher begonnenen Verwiistung oder den Anfang einer beginnenden 
darstellt, abgesehen davon, daB dabei die Bodenverhaltnisse und die klimatischen 
Verhaltnisse sehr stark in die Wagschale fallen. Ahnlich liegt es mit der Weide. 

Die Bedeutung des Devastationsverbotes ist mehr ideeller als praktischer 
Natur. Einen greifbaren Anhaltspunkt kann es nur in jenen Fallen hilden, 
in denen der Waldbesitzer gegen das Aufforstungsgebot die Eillrede der natiir
lichen Verjiingungsfahigkeit seines miBhandelten Waldes geltend machen will. 

Falle, in denen wegen Waldverwiistung strafrechtlich eingeschritten worden 
ware, sind nicht bekannt. 

BByern, Forstgesetz v. 1852. 
Art. 41. "Die der Holzzucht zugewendeten GrundstUcke miissen stets in Holzbestand 

erhalten und diirfen nicht abgeschwendet werden. Unter Abschwendung soIl jede den 
Wald ganz oder auf einem Teile seiner Flii.che verwiistende, sein Fortbestehen unmitteI
bar gefahrdende Handlung verstanden werden." 

Aus Art. 75. Geldstrafe von 200-3000 M. fiir das Hektar der in Betracht kommenden 
Waldflii.che (Minimum 10 M.). 

Aus Art. 78. In den Fallen der Abschwendung kann von der Forstpolizeibehorde das 
weitere verbotwidrige Verfahren safort eingestellt werden. 1m Falle der Zuwiderha.ndlung 
gegen eine salche Anordnung der Forstpoli:z:eibehOrde kann die Strafe bis zu 6000 M. fiir 
das Hektar bemessen werden. 

Au.Berdem kann die ForstpolizeibehOrde fur die Erhaltung und bzw. Wiederherstellung 
des Waldes auf Kosten des Beteiligten Fiirsorge treffen. 

Zu einer Abschwendung (Verwiistung) gehoren also positive Handlungen, welche das 
Fortbestehen des Waldes unmittelbar gefahrden. Nach § 12 der AVV. verwiistet den 
Wald, "wer z. B. die JunghOl:z:er unregelmiiBig durchIochert und dadurch Schneedruck 
und Insekten (1) herbeifiihrt, - wer Wege und Gassen in die Jungholzer haut, um einen 
alten ZUruckgebliebenen Stamm heraus:z:UB.chIeifen usw.; wer die Erde auf Haufen schIagt 
und den Waldboden wegfiihrt". 

Holzfallungen, welche die Leistungsfahigkeit des Waldes iiberschreiten, KahIhiebe, 
die ~utzung von jungen Bestanden sind keine Abschwendung; ebensowenig fallt darunter 
die Anderung der bisherigen Betriebsart in eine andere, selbst unrentablere, die Herab
setzung der Umtriebs:z:eit. 

ObermaBige Ausiibung der Nebennutzungen, insbesondere der StreunutzUTIg, bleibt 
strafios, weil der Fortbestand des Waldes dadurch nicht unmittelbar gefahrdet wird, 
wenn auch die Ertragsfahigkeit dadurch leiden kann. Auch das Wegfabrev. einzelner 
und selbst einiger Fuhren Erde aus dem Walde ist nach einer Erklarung des. Finan:z:· 
ministers in der Abgeordnetenkammer noch keine Abschwendung. 

Wiirttemberg, Forstpolizeigesetz von 1879/1902. 
Art. n. "Wenn wegen ordnungswidriger Bewirtschaftung oder Benutzung eines Waldes, 

insbesondere auch durch iibermii.Bige Streunutzung, der Fortbestand eines solchen 
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gefiihrdet ist, so hat das Forstamt unter schriftIicher Belehrung und Verwarnung des Waldo 
besitzers die auf Beseitigung jener Gefahr gerichteten Anordnungen zu treffen." 

Nach Art. 20 Z. 4 Geldstrafe bis 150 M., statt und neben der Geldstrafe kann auf Haft 
erkannt werden. AuBerdem kann der Wald beforstert werden. 

Baden, Forstgesetznovelle v. 1854. 
§ 89. "Die ZersWrung oder Gefiihrdung eines Waldes durch ordnungswidrige Hewirt. 

schaftung sind untersagt." 
§ 90. "Wenn die Bewirtschaftung eines Waldes dessen ZerstOrung befiirchten IaBt, 

insbesondere wenn derselbe auf eine Weise abgetrieben wird, daB die sofortige Wieder
erziehung eines jungen Waldes durch natiirIichen Samenabfall oder durch Stockausschlag 
nicht erwartet werden kann, oder wenn die Forstnebennutzungen beharrIich auf eine Art 
ausgeiibt werden, daB eine WaldzerstOrung zu besorgen ist, so hat die Forstbehorde ein 
solches Verfahren sofort einzusteIlen." 

Strafe die gleiche wie fiir unerlaubte Ausstockung. AuBerdem kann der Wald unter 
Beforsterung gestellt werden. 

Nach der V. v. 30. Januar 1855 sind die Privatwaldbesitzer nur zu einer forstwirtschaft
lichen, d. h. nur zu einer solchen Behandlung ihrer Waldungen verpflichtet, bei welcher 
die volle Bestockung und Bodenkraft der letzteren erhalten und die haubaren Bestiinde 
bei ihrem Abtriebe durch vollkommen junge wieder ersetzt werden. Sie konnen aber zu 
keiner nachhaltigen Wirtschaft angehalten werden. 

Braunschweig, G. v. 186l. Das Gesetz zahlt zu den "ForstzerstOrungen" auBer den 
Rodungen auch die denselben, "in ihren Wirkungen gleichkommenden Abholzungen und 
Behandlungen des Forstgrundes" (§ 6) oder "eine der Rodung gleichstehende widerrecht
Iiche Forstbehandlung (§ 10). 

Koburg, G. v. 1860: "Un~eeigneten, in ihrer Fortsetzung zur Verwiistung des Waldes 
fiihrenden Bewirtschaftungen' ist durch Verstii.ndigung oder Verbote entgegenzutreten. 

Gotha, G. v. 1904. "Die Entnahme von Bodenstreu aus PrivatfideikommiBwaldungen 
ist unzulassig." 

Waldeck, FO.v. 1853: Die oberste Forstbehorde kann "ZUf Steuerung einer Holzver· 
wiistung" Anordnung treffen. "AIle Holzbestiinde diirfen nur dergestalt benutzt werden, 
daB dadurch keine den Grundsatzen der Forstwirtschaft zuwiderlaufende Holzverwiistung 
entsteht". 

Osterreich, Forstgesetz 1852. 
§ 4. "Kein Wald darf verwiistet, d. i. so behandelt werden, daB die femere Holzzucht 

dadurch gefiihrdet oder ganz unmogIich gemacht wird. 1st die femere Holzzucht nur 
gefahrdet, so ist die Verwiistung gleich der eigenmachtigen Verwendung des Waldgrundes 
ZU anderen Zwecken und der unterlassenen Aufforstung zu bestrafen, die Wiederaufforstung 
aber in derselben Weise zu erzwingen. Wurde die Holzzucht dagegen ganzlich unmoglich 
gemacht, so kann die Strafe bis auf 10 Gulden fiir je 60 a erhoht werden." 

§ 13. "Die Streugewiimung dad hOchstens jedes dritte Jahr auf derselben Stelle wieder
holt und nie auf Boden- und Aststreu zugleich ausgedehnt werden." 

§ 11. "In Durchforstungsschlagen hat die Gewinnung der Bodenstreu ganzlich zu 
unterbleiben. Ebenso in Verjiingungsschlagen, wenn dadurch die Wiederanzucht des 
Holzes gefiihrdet wiirde." . 

Nach der V. v. 3. Juli 1873 kann die Waldverwiistung "meistens durch fortgesetzte 
iibermaBige Ausnutzung des Holzes und BloBlegung des Bodens, durch zu vieles und nicht 
zeitgemaBes Streugewinnen, Grasmahen, Vieheinweiden, Harzsammeln u. dgl. nach und 
nach herbeigefiihrt werden." 

RuBland S. 211. 

6. Forderung von Wirtschaftsplanen. 
Die Aufstellung von Wirtschaftsplanen bezwecktdie zeitliche und riimnliche 

Ordnung des Forstbetriebs. Sie sind notwendig fiir Waldungen groJ3eren Um
fanges, die im Nachha1tsbetrieb bewirtEchaftet, d. h. genutzt werden. Fiir 
die meisten groJ3eren Privatwaldungen sind sie vorhanden. 

So ratlich und wiinschenswert die Rege1ung des Betriebs groBerer Wal
dungen nach Wirtschaftsp1ii.nen ist, so ist es doch ein iibertriebener forsttech. 
nischer Standpunkt, s01che unter allen Umstanden gesetzlich erzwingen zu 
wollen. Nach der Praxis des Staatswa1dbetriebes ist mit dem Wesen eines 
Wirtschaftsp1anes die Abnutzung der Holzbestande nach jahrlich g1eichgroBen 
Hiebssatzen untrennbar verkniipft. Tatsachlich lauft daher die Forderung 
eines Wirtschaftsplanes auf die Forderung der strengen Nachhaltig-
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keit der Holznutzung hinaus. DaB diese dem Privatwaldbesitz gegenuber 
nicht angebracht ist, wurde auf S. 297 dargelegt. 

Vollig zwecklos ist die Anfertigung von Betriebsgutachten fur kleinere 
Privatwaldungen. Wenn dieselben nur zur Beratung des Waldbesitzers dienen 
sollen, kann diese Absicht durch mundliche Belehrung eindrucksvoller und 
billiger verwirklicht werden als durch ein papiernes Gutachten. 

1m Staats- und Gemeindewaldbetrieb werden auf der Grundlage des all
gemeinen Wirtschaftsplans, der in der Regel fUr einen Zeitraum von 10 Jahren 
Gultigkeit hat, die in jedem Jahre vorzunehmenden BetriebsmaBnahmen in 
Betriebsplanen festgelegt. Will man dem Privatforstbetrieb eine strenge nach
haltige Holznutzung aufzwingen, dann haben jahrliche Hauungsplane Sinn 
und Zweck. Halt man aber diesen Zwang fUr absurd, dann sind jahrliche Betriebs
plane noch unnotiger als die Wirtschaftsplane. 

Die Bezeichnung "Wirtschaftsplan" und "Betriebsplan" wird in den einzelnen deutschen 
Staaten in versehiedenem Sinne gebraucht. Wiinschenswert ist, daB del' das Wirtsehafts· 
ziel auf langere Zeit festlegende Plan "Wirtsehaftsplan" genannt wird, dagegen die 
auf Grund desselben fiir den jahrlichen Betrieb anzufertigenden Hauungs-, Kultur· und 
Streunutzungsplane mit "Betriebsplan" bezeichnet werden. Wirtschaft ist del' weitere, 
Betrieb der engere Begriff. 

Der Privat'Waldbesitzer sollte lediglich dazu verpflichtet werden, et'Wa 
alle 10 Jahre eine In yen tur uber die FlachengroBe, die Holzarten und Bestands
alter seiner Waldungen und uber den Massenzu'Wachs aufzust ellen , damit das 
fiir statistische Erhebungen und Steuerveranlagungen erforderliche Grundlagen
material jederzeit bereit liegt. Nach dem Entwurf eines Reichsforstgesetzes 
sollen das Reich und die Lander Angaben dieser Art verlangen konnen. 

Fiir die Aufstellung von Wirtschaftsplanen und Betriebsgutachten muB 
ein Heer von Forsttechnikern - darunter auch von nicht wenigen hiezu un
fahigen - tatig sein, die einen gewaltigen Kostenauf'Wand verursachen. Der 
Umfang der damit verbundenen Arbeit wird am besten durch die Tatsache 
gekennzeichnet, daB schon bisher die Staats- und Gemeindeforstver'Waltungen 
mit der Erneuerung ihrer Wirtschaftsplane vielfach im Riickstand geblieben 
sind. Die Wirtschaft geht dann auch ohne Wirtschaftsplan weiter! 

Rheinpfalz. Nach del' V. v. 1814 sollen "die Eigentiimer von Privatwaldungen die 
darin zu fiihrenden jahrlichen Hauungen nicht andel'S "LIs nach den Regeln der Holzzucht 
anlegen und dieselben nieht iiber die Grenzen der nachhaltigen Ertragbarkeit des Waldes 
ausdehnen. Erheischen es dringende Umstande, daB sie einen extraordinaren Holzschlag 
vornehmen, so muB zuviirderst die Genehmigung del' Landesstelle (jetzt Kreisregiel'ung, 
Kammer des Innern) eingeholt werden." Nach diesel' Vorschrift kiinnte die Forstpolizei. 
behiirde yom Privatwaldbesitzer die Vorlage von Hauungs. und Streunutzungsplanen 
verlangen (Ritzmann 333). 

Gotha, G. v. 1904. Fiir die Waldungen del' Privatfideikommisse sind die Grundsatze 
del' nachhaltigen Bewirtschaftung zu befolgen (nach genehmigten Wirtschaftsplanen, Be
triebsfiihrung durch Sachverstandige). 

Sehwarzburg-Sondershausen, G. v. 1892. "Die Benutzung uI1d Bewirtschaftung jeder 
im Privatbesitze befindlichen zusammenhangenden Waldung von 15 ha odeI' mehr Flachen
griiBe muB sich bei forsttechnischer Behandlung inncrhalb del' Grenzen del' Nach
haltigkeit dergestart bewegen, daB die jahrliche Holzernte den jahrlichen Zuwachs nicht 
iibersteigt." Das Ministerium kann die Einrichtung und Taxation solcher Waldungen 
durch Sachverstandige und die Einreichung von Betriebsnachweisungen erfordern. Strafe 
bis 2000 M. oder Gefanguis bis zu 6 Monaten. 

In Waldungen unter 15 ha darf die Nutzung von Holzbestanden nul' nach ministerieller 
Genehmigung erfolgen. 

Mecklenburg-Schwerin, Waldschutzgeset.z yom 22. Oktober 1919. 
§ 3. "Besitzt jemand mehr als 25 ha Wald in einer Gemeinde, so bedarf er zu Abtrieben 

von mehr als 4% der Waldflache in einem Hiebsjahre (1. Juli bis 30. Juni) del' Genehmigung 
des Landwirtschaftsministeriums. Bei Verjiingungs- und Lichtschlagen wird die Abnutzungs
flache aus dem verhaltnismaBigen Massenanfall berechnet. Fiir die Genehmigung ist das 
allgemeine LandesinteresBe an einer nachhaltigen Holzerzeugung maEgebend, VOl' 



320 Privatwaldwirtschaft. 

allem aber die Landeskultur, die besonders durch Anlage ubermiiBiger Kahlschliige 
a.uf reinem Kiefernboden gefahrdet ist. 

Diese Bestimmungen geIten nicht fUr den reinen Niederwald (Wadelbetrieb)." 
PretiBen, Forstkulturgesetzentwurf 1920. Derselbe sieht fUr Waldungen von einer 

bestimmten GroBe ab die vollige Beforsterung nach dem Beispiel wie fur die Gemeinde
waldungen vor. 

§ 4. "Der Prasident des Landeskulturamts bestimmt unter Zustimmung des Landes
forstausschusses innerhalb jedes Landeskulturamtsbezirkes nach GroBengrenzen und Be
triebsart, fur welche Waldungen Betrie bsplane aufzustellen sind und fur welche es 
nur der Aufstellung .von Betrie bsgutachten bedad. 

Nehen Betriebsplanen sind auch jahrliche Hauungs- und Kulturplane fort
laufend aufzustellen. Neben Betriebsgutachten bedarf es nur der Aufstellung von Hauungs
und Kulturplanen fur mehrjahrige Zeitraume. 

Der Waldbesitzer ist verpflichtet, nach den genehmigten Wirtschaftsplanen (Betriebs
planen, Betriebsgutachten, Hauungs- und Kulturplanen) zu wirtschaften. 

Fiir Waldungen unter 10 ha darf die Aufstellung von Wirtschaftsplanen nicht gefordert 
werden." 

Die fiir den Inhalt der Betriebsplane maBgebenden Grundsatze sind im § 3 fest
gelegt: 

"Die Waldungen sind nach den Grundsatzen einer pfleglichen Forstwirtschaft so zu 
bewirtschaften, daB rue Ertragsfahigkeit des Bodens erhalten und nach Moglichkeit gesteigert 
sowie daB der Boden voll ausgenutzt wird. 

Innerhalb der Grenzen der Vorschrift des Abs. 1 kann der WaJdbesitzer die Wirtschafts
ziele, die Holzart, Betriebsart, Umtriebszeit und technische BehandJung des Waldes nach 
seinem Ermessen bestimmen." 

Die Forderung der gleichen jahrlichen nachhaltigen Abnutzung ist zwar nicht ausdriick· 
lich hervorgehoben, sie kann aber aus dem Geist und WortJaut des Gesetzes konstruiert 
werden. Die Handhabe bildet die Einhaltung der festgesetzten Umtriebszeit, die, wenn 
mit dem Betriebsplan genehmigt, eingehalten werden muB. 

§ 5. "Die Betriebsplane und Betriebsgutachten bediirfen der Genehmigung der Auf
sichtsbehorde. Hauungs- und Kulturplane sind ihr nur auf Verlangen zur Genehmigung 
vorzulegen. 

Wesentliche Abweichungen von genehmigten Wirtschaftsplanen bediirfen der Geneh
migung der AufsichtsbehOrde. 

Bei der Priifung der Plane ist auf die Wiinsche und wirtschaftlichen Bediirfnisse des 
Waldbesitzers sowie auf die Interessen der Naturdenkmalpflege nach Moglichkeit Riick
sicht zu nehmen." 

§ 6. "Von der Verpflichtung, fiir die Betriebsplane und Betriebsgutachten die Geneh
migung der Aufsichtsbehorde einzuholen (§ 5), kann diese die Waldbesitzer auf ihren Antrag 
befreien: 

1. wenn fUr die Aufstellung des Betriebsplans und Betriebsgutachterui geniigend befahigte 
Personen besonders bestellt sind, oder 

2. wenn die Bewirtschaftung der Waldung von einer Landwirtschaftskammer oder von 
einer zu diesem Zwecke staatlich anerkannten Vereinigung von Waldbesitzern (Waldbesitzer
verein, Waldbauverein, Bauernverein usw.) ausgeiibt oder iiberwacht wird. 

In den Fallen des Abs. 1 hat der Waldbesitzer am Schlusse jedes Wirtschaftsjahrs 
der Aufsichtsbehorde eine Bescheinigung des bestellten Forstsachverstandigen oder des 
leitenden Forstsachverstandigen der Landwirtschaftskammer oder der Vereinigung dariiber 
einzureichen, daB die Waldung nach den Vorschriften der §§ 3-5, 7-10 ordnungsmaBig 
bewirtschaftet ist. 

Bei einer Befreiung nach Abs. 1 kann die Einholung einer Genehmigung fUr die Hauungs
und Kulturplane (§ 5 Abs. 1) von der AufsichtsbehOrde nicht verlangt werden. 

Bei einer Befreiung nach Abs. 1 hat der Waldbesitzer der AufsichtsbehOrde innerhalb 
einer von dieser zu bestimmenden Frist den wesentlichen Inhalt der aufgestellten Plane 
mitzuteilen. " 

§ 7. "Fiir Waldungen von 5 ha GroBe und dariiber ist der Holzeinschlag, einschlieB
lich der Nebennutzungen und des Holzverbrauchs fiir die Wirtschaft des Besitzers, nach 
Wirtschaftsjahren getrennt, zu buc hen und das Ergebnis des Jahreseinschlags in ein 
Priifungsbuch einzutragen." 

Preullen. Durch den Entwurf eines Gesetzes uber Kahlschliige in Pri vat
waldungen vom 10. Dezember 1920 iet indirekt fiir Hochwaldungen eine nachhaltige 
Nutzung dadurch angestrebt, daB Kahlschlage, die 1/60 der Betriebsflache iiberschreiten, 
genehmigungspflichtig sind. 

Reiehsforstgesetzentwurf 1920, vgl. 187f. § 6, 17, 19. 
Zivilrechtlich kann nach dem Biirgerlichen Gesetzbuch die Aufstellung 

eines Wirtschaftsplanes fUr NieBbrauchswaldungen, d. s. die zu einer Erb-
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schaftsmasse geh6rigen Waldungen, Pfarrstiftungswaldungen, unter Umstanden 
auch FideikommiB- und Lehenswaldungen, gefordert werden 1). 

BGB. § 2132: "Gehort ein Wald zur Erbschaft, dann kann sowobl der Vorerbe als der 
Nacherbe verlangen, daB das MaB der Nutzung und die Art der wirtschaftlichen .. Behand
lung durch einen Wirtschaftsplan festgestellt werden. T~~tt eine erhebliche Anderung 
der Umstande ein, dann kann jeder Teil eine entsprechende Anderung des Wirtschaftsplans 
verlangen. Die Kosten fallen der Erbschaft zur Last." 

BGB. § 1038. "Ist ein Wald Gegenstand des NieBbrauchs, so kann sowohl der Eigen
tiimer als der NieBbraucher verlangen, daB das MaB der Nutzung und die Art der wirt
sehafWchen Behandlung durch einen Wirtsehaftsplan festgestellt werden. Tri~t eine erheb
liche Anderung der Umstande ein, .so kann jeder Teil eine entsprechende Anderung des 
Wirt.'!ehaftsplans verlangen. Die Kosten hat jeder Teil zur Halfte zu tragen." 

7. Bestellung von Wirtschaftsfiihrern. 
a) Innerhalb des Deutschen Reichs War bisher kein Privatwaldbesitzer 

verpflichtet, fiir seine Waldungen Wirtschaftsfiihrer aufzustellen, ausgenommen 
die PrivatfideikommiBbesitzer in Sachsen-Gotha. In Wiirttemberg und Baden 
kann die Bewirtschaftung von Privatwaldungen als StrafmaBregel den Staats
forstverwaltungen auf eine bestirn.mte Zeit iibertragen werden. 

Baden. Wenn ein Waldbesitzer wegen unerlaubter Ausstockung oder Abholzung, wegen 
ordnungswidriger B!)handlung (Zerstorung oder Gefabrdung) seines Waldes oder wegen 
Unterlassung der ihm aufgetragenen Kulturen abgeholzter Flaehen rechtskriiftig verurteilt 
worden ist, dann kann die Verwaltungsbehorde denselben auf Antrag der Forstbehorde 
unter Beforsterung, welche nicht weniger als 10 Jahre betragen dad, stellen. Fiir den 
betreffenden Wald gelten mit den in der Natur der Sache liegenden Abweichungen die 
gleichen Bestimmungen wie fiir die Waldungen der Gemeinden und Korperschaften. Der 
Waldbesitzer hat insbesondere dieRelbe Beforsterungssteuer wie diese zu bezahlen. Einem 
Besitznachfolger gegeniiber kann die Beforsterung eingestellt werden. (FG. 1854, § 9Ob, 
V. v. 1855, § 8-11, Forststrafgesetz v. 1879, § 26f.) 

Wiirttemberg. Im Forstpolizeigesetz v. 1879/1902 ist die Beforsterung vorgesehen, 
wenn auch nicht in so ausgepragter Form wie in Baden. Fahrt der Waldbesitzer trotz 
erkannter Strafe in der Waldverwiistung fort, so kann das Forstamt die freie BewirtBchaf
tung und Benutzung dieses Waldes zeitlich beschranken, vornehmlich auch durch Erteilung 
von Vorschriften hinsichtlich der Verbesserung des Holzbestandes auf natiirlichem oder 
kiinstlichem Wege (Art. 11). 

Die iiberwiegende Zahl der GroBwaldbesitzer hat schon bisher fachkundige 
Beamte angestellt. Es gibt Privatforstverwaltungen mit mustergiiltiger Organisa
tion. In anderen verfiigen die B~sitzer selbst iiber geniigende forsttechnische 
Kenntnisse oder es werden benachbarte Staatsforstbeamte usw. als standige 
Berater herangezogen. 

Fiir den kleinen und kleinsten Privatwaldbesitz kann die Anstellung eigener 
Wirtschaftsfiihrer nicht in Frage kommen. Hier miissen die Waldbesitzerver
bande beratend und stiitzend eingreifen. 

Schreibt der Staat vor, daB fiir Waldungen von bestimmter GroBe ab von 
den Besitzern eigene Forstbeamte zu bestellen sind, dann muB er auch die Frage 
der Vorbildung, des Priifungswesens, des Dienstrechts, der Anstellungs-, Gehalts-, 
Pensions-, Hinterbliebenenversorgungsverhaltnisse gesetzlich regeln .. Es wird 
also ein besonderer Organismus von Privatforstbeamten neben dem der Staats
forstbeamten von Staats wegen ins Leben gerufen werden miissen. Die Last, 
die damit der Staat auf sich nimmt, darf nicht unterschatzt werden. Schwer
wiegender ist aber der Umstand, daB durch die staatliche Abstempelung der 
Qualitat dieser Beamtenkategorie die auf personliche Tiichtigkeit aufgebaute 
freie Konkurrenz der Privatforstbeamten abgestumpft wird. Der Privatwald
besitz ist in der Wahl seiner Beamten nicht mehr frei und das personliche Ver
trauensverhaltnis zwischen dem Besitzer und seinen Beamten, welches die beste 

1) Naheres in meinem Artikel im Forstw. Centralblatt 1906, 140. 

End res, Forstpolitik. 2. Aufl. 21 
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Gewahr fiir eine fruchtbare Tatigkeit ist, wird in vielen Fallen nicht vor
handen sein. 

Reiehsforstgesetzentwurf 1920, vgl. S. 187 £. § 13, 18, 20. 
PreuBen, Forstkulturgesetzentwurf 1920. 
§ 8. "Der Prasident des Landeskulturamts bestimmt unter Zustimmung des Landes· 

forstausschusses innerhalb jedes Landeskulturamtsbezirkes nach der GroBengrenze und 
der Betriebsart die Waldungen, bei denen die Au£sichtsbehOrde verIlj.ngen kann, daB fiir 
den Schutz und die Bewirtschaftung geniigend" befahigte Personen bestellt 
werden. 

Die Anforderungen, die an die Befahigung solcher Personen (Abs. 1) zu stellen sind, 
regelt der Minister fiir Landwirtschaft, Domanen und Forsten. 

Bei Waldungen von mehr als 2 ha GroBe. fiir deren Bewirtschaftung keine be£ahigte 
Person nach AbB. 1 beBtelit wird, muB eine geniigende forst"sachverstandige Beratung 
gesichert sein. 

Die Vorschrift des Abs. 1, soweit Rie sich auf die Bestellung von befahigten Personen 
fiir die Bewirtschaftung bezieht, und die Vorschrift des Abs. 3 bleiben auBer Anwendung, 
falls der Besitzer !ler Aufsichtsbehorde nachweist, daB er selbBt geniigende Befahigung 
fiir die Bewirtschaftung seiner Waldung hat." 

Die Staatsaufsicht ist von der Staatsforstverwaltung losge16st. Sie wirdin erster 
Instanz von dem dazu beauftragten forstsachverstandigen Vorsteher des Kulturamts. 
in zweiter Instanz von dem Prasidenten des Landeskulturamtes ausgeiibt (§ 14). 

Die ZUBtandigkeit der Kulturamter kann auch auf die Bezirke anderer Kulturamter 
erstreckt werden. 

Der Vorsteher des Kulturamts hat sich bei der Ausiibung der Staatsaufsicht auch die 
sonstige Forderung der Waldwirtschaft innerhalb seines Geschaftsbereichs, namentlich 
durch Beratung der Waldbesitzer, angelege.n sein zu lassen. 

Bei dem Prasidenten des Landeskulturamts wird ein LandesforstauBschuB errichtet. 
Dieser besteht aUB dem Vorsitzenden und dessen Stellvertreter sowie aUB sechs gewahlten 
Mitgliedern. Der Vorsitzende und Bein Stellvertreter werden vom Staatsministerium aus 
der Zahl der dem Prasidenten des Landeskulturamts beigegebenen hoheren forsttechnischen 
Beamten bestellt.. Die zu wahlenden Mitglieder und sechs Stellvertreter fiir diese werden 
je zur Halfte von dem ProvinzialausschuB und dem Vorstande der Landwirtschaftskammer 
aus der Zahl der in der Privatwaldwirtschaft erfahrenen, zum Provinziallandtage wahlbaren 
Provinzialangehorigen fiir die Dauer von sechs Jahren gewahlt. Bei der Wahl ist zu beriick· 
sichtigen, daB die verschiedenen BesitzgroBen entsprechend vertreten werden. 

b) In Osterreich ist nach dem Forstgesetz von 1852 die Aufstellung von 
"sachkundigen WirtschaftsfUhrern (Forstwirten), welche von der Regierung 
als hiezu befahigt anerkannt sind", seitens der Eigentiimer "fUr Walder von 
hinreichender GroBe" gefordert (§ 22). Letztere ist durch die Landesstelle 
nach den besonderen Verhaltnissen festzusetz4im. Nach § 52 ist dem so bestellten 
"Forstverwaltungspersonal auch ein angemessenes Schutz- und Aufsichtspersonal 
nach MaBgabe des landesiiblichen Gebrauches beizugeben." Dasselbe kann 
auf Verlangen der Privatwaldbesitzer von den politischen Behorden vereidigt 
werden und genieBt dann die Rechte von obrigkeitlichen Personen (vgl. auch 
Reichsgesetz yom 16. Juni 1872). Den Waldbesitzernist anheim gegeben, die Wirt
schaftsfUhrung auch benachbarten Forstbeamten anderer Waldbesitzer zu iiber
tragen (auch Gemeinden)oder durch Bildung einer Genossenschaft vorzusorgen. 

Diese Bestimmungen beziehen sich auch auf die Gemeinde- und Gemein
schaftswiilder, sofern nicht hiefiir besondere Vorschriften in den einzelnen 
Kronlandern bestehen. 

Als "sachkundige Wirlschaftsfiihrer" werden die Absolventen der "hoheren 
Forstlehranstalten" (vor dem Krieg Mahrisch-WeiBkirchen, Reichstadt, Bruck 
a. d. Mur, Lemberg, Pisek) anerkannt, die die "Staatspriifung fUr Forstwirte" 
des Privatforstverwaltungsdienstes bestanden haben, auBerdem die Anwarter 
des Staatsforstdienstes. 

Mit dem Vollzug dieser Vorschrift hatten sich die Landesstellen nicht beeilt. 
Erst infolge der von den Privatforstbeamten eingeleiteten Bewegung sahen 
sich mehrere veranlaBt, DurchfUhrungsverordnungen zu" erlassen. Wie die 



Die gesetzlichen Beschrankungen der Privatwaldwirtschaft. 323 

folgende Dbersicht zeigt, fehlen aber immer noch verschiedene fruhere Kron
Hinder. 

Die Waldgiiter im geistlichen Besitz werden meistens von Geistlichen ohne 
forstliche Vorbildung verwaltet. 

Gegen den § 22 des FG. wird geltend gemacht, daB er nur die groBeren 
Waldbesitzer trifft, die ihren Wald ohnehin gut pflegen. 

Das Mindestmall der Waldflache, fiir welche ein gepriifter Forstwirt aufgestellt werden 
mull, wurde festgesetzt fiir: 

a) Mahren auf 1000 Joche = 575,54ha. Ob fiir Walderim AusmaBe von 50f)-1000 Joch 
der Eigentiimer einen solchen zu bestellen hat, bleibt der Beurteilung der Bezirkshauptmann. 
schaft iiberlassen. I.n der Regel ist fiir je 200-600 Joche dem Verwaltungspersonal ein 
Schutzorgan beizugebcn (V. v. 1873). 

b) Krain auf 2000 Joche = 1151,08 ha (V. v. 1874). 
c) Karnten auf 1500 ha (V. v. 1885). 
d) Steiermark auf 1000 ha (V. v. 1887). 
e) Schlesien auf 500 ha (V. v. 1907). 
f) Niederasterreich: a) Ebene (Flach· und Hiigelland) 800 ha, b) Mittel· und Hoch· 

gebirg 1200 ha, c) Hochgebirgsteile, die sehr ungiinstige Kommunikationsverhaltnisse auf
weisen, 1500 ha. - Ein Schutzorgan ist zu bestellen fiir Walder der Ebene fiir je 200 
bis 400, fiir die des Gebirges fiir je 400-600 und fiir die Walder im Hochgebirge fUr 
je 600-800 ha (V. v. 1907). 

g) Bahmen auf mindestens 700 ha, Schutzorgan fiir je 120-350 ha (V. v. 1911). 
In den iibrigen Kronlandern ist die Feststellung der GraBe dem Ermessen der Behiirden 

von Fall zu Fall anheimgegeben. 

c) In Ungarn sind nach dem G. v. 1879 und 1898 die FideikommiB- und 
Kompossessoratswaldungen sowie die Waldungen von Gesellschaften (societes 
anonymes) den Gemeindewaldungen gleichgestellt. Sie werden staatlich be
forstert, wenn die Besitzer nicht eigene Forstbeamte aufstellen. 

8. Beschrankung der Ka,hlhiebe. 
Die Frage, ob die vollige Abholzung von Waldflachen (Kahlschlage) der staat

lichen Genehmigung unterliegen solI, ist nach der forsttechnischen, nach der 
forstpolitischen und nach der verwaltungstechnischen Seite hin zu beurteilen. 

a) Forsttechnisch sind groBe Kahlschlagsflachen wegen der Schwierigkeiten, 
die sich bei ihrer Wiederaufforstung ergeben konnen, eine unerwunschte Erschei
nung. Die. kunstliche Aufforstung von kleinen Kahlhiebsflachen, wie sie im 
geregelten Forstbetrieb ublich sind, ist abgesehen von gewissen Schutzwald
standorten, ohne weiteres moglich. Wenn also die staatliche Dberwachung 
der Holzabnutzung in Kahlschlagen nur den Zweck haben solI, dafiir zu sorgen, 
daB der Holzboden ohne langere Unterbrechung bestockt bleibt, dann braucht 
sie sich nur mit jenen Fallen zu befassen, in denen der Waldbesitzer urnfang
reichere Kahlhiebe ausfiihren will. 

Das wirksamste Vorbeugungsmittel gegen die Anlegung zu ausgedehnter 
Kahlschlagflachen ist, wie auf S. 307 erortert wurde, der riicksichtslos gehand
habte Zwallg zur Wiederaufforstung innerhalb bestimmt bemessener kurzer 
Frist. Diese MaBregel geniigt vollkommen, um dem Waldbesitzer die Folgen 
iibermaBiger Holzeinschlage auf zusammenhangender Flache vor Augen zu 
fiihren. Kann er - mit groBem Kostenaufwand - die Kultivierung meistern, 
dann hat der Staat keine Veranlassung, die Abholzung zu verbieten. Damit 
eriibrigt sich fiir den Staat auch die Priifung der durchaus nicht immer einfach 
zu losenden Frage, ob die Wiederbestockung der abgetriebenen Flache innerhalb 
kurzer Frist technisch moglich ist. Er kann die Entscheidung mit der ge
samten Verantwortung dem Waldbesitzer iiberlassen. 

Die Kontrolle der Wiederaufforstung wird erleichtert, Wenn der Waldbesitzer 
verpflichtet wird, die Tatsache eines vollzogenen Kahlhiebes der uberwachenden 
Behorde innerhalb einer bestimmten Frist anzuzeigen. 

21* 
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b) Forstpolitisch kommt in Betracht, daB die dem Waldbesitzer auferlegte 
Verpflichtung, fiir jeden Kahlhieb die Genehmigung einzuholen, zur Erzwingung 
eines mehr oder weniger strengen Nachhaltsbetriebes miBbraucht werden kann. 
Die Bedenken, die gegen den erzwungenen Nachhaltsbetrieb in der Privat
forstwirtschaft sprechen, wurden bereits hervorgehoben. 

Es ist eine Utopie zu glauben, daB die Forstwirtschaft ohne Kahlschlage 
durchkommen. kann. Was nach Moglichkeit durch einen rigorosen Vollzug 
des Wiederaufforstungsgebotes verbindert werden muB, ist lediglich ihre iiber
groBe Ausdehnung in einem Stiick. Je groBer der Waldbesitz, um so leichter 
kann dieser Forderung geniigt werden und tatsachlich g~horen auch beim 
GroBwaldbesitz umfangreiche Kahlbiebe zu den Ausnahmen. Er kann seinen 
jahrlichen Hiebssatz viel rationeller auf mehreren kleinen Nutzungsflachen 
erfiillen. Der mittlere, kleine und kleinste Waldbesitz dagegen, der nicht iiber 
mehrere Bestandsaltersstufen verfiigt, unter Umstanden nur nahezu gleich
altrige biebsreife Bestandteile auf Vorrat hat, kann nicht auf das Experiment 
der natiirlichen Verjiingung oder auf die Abnutzung minimaler Flachen ver
wiesen werden. Sehr kleine Holzmengen ,sind oft gar nicht verkauflich, kleine 
Kulturflachen aufzuforsten ist verhaltnismaBig kost~ieliger als groUere, ab
gesehen davon, daB solche Kulturen durch die Beschattung und Traufe der 
Nachbarbaume Not leiden, der Erlos aus kleinen Holzmengen niitzt dem Wald
besitzer nichts, wenn er mehr Geld braucht. Aus diesen Griinden muB dem 
Waldbesitzer die seinem aussetzenden Forstbetrieb angepaBte Nutzung auf 
groBeren Flachen zugebilligt werden. Mit staatlichen forstlichen Moralpredigten 
ist ihm nicht geholfen. 

Noch verkehrter als den Kahlhieb einzuschranken ist der Versuch, durch 
die Begrenzung der jahrlichen Hiebsflache auf einen verhaltnisrnaBigen Teil 
der Besitzeinheit eine Mindest-U m t ri e b s z e i t vorzuschreiben. Die zukiinftige 
Entwicklung der Holzwirtschaft wird dahin fiihren, daB eine Differenzierung 
der Umtriebszeiten zur Befriedigung der Nachfrage nach den verscbiedenartigen 
Holzsorten sich von selbst einstellen muB. DaB die Produktivkraft des Wald
bodens durch niedrigeUmtriebszeiten ungiinstig beeinfluBt wiirde, ist nicht 
nachweisbar. 

c) Wie bei allen staatlichen Eingriffen in die Wirtschaft der Privatwaldungen 
ist auch hier der schwerwiegende Umstand nicht aus dem Auge zu lassen, daB 
fUr die Vberwachung und Priifung ein gro.Ber Forstbeamtenstab in Bewegung 
gesetzt werden muB, dessen Arbeitsleistung zum groBen Teil vergebens 'ist, 
weil auch ohne sie der Waldbesitzer das Richtige treffen kann und die formelle 
Erteilung der Genehmigung in der Mehrzahl aller FaIle nur auf eine Verschwen
dung von Zeit und Papier hinauslauft. 1st ausnalllnsweise ein Fall nicht ein
fach gelagert, dann laBt sich auch nicht immer ein unanfechtbares Urieil abgeben. 
Unter mehreren Sachverstandigen werden sehr oft die Ansichten auseinander
gehen. Da aber praktisch nur ein Sachverstandiger zustandig sein wird, ist 
der Waldbesitzer dessen personlicher Auffassung und unter Umstanden auch 
Willkiir ausgeliefert. 

Bayern. 1m rechtsrheinischen Bayern. namentlich in Ober- und Niederbayern. hattc 
seit den 1880er Jahren die Zertriimmerung von Giitern durch Giiterhandler einen immer 
steigenden Umfang angE'nommen. Von 1900-1910 wurden sp in ganz Bayern 9419 Giiter 
mit 158725 ha Flache zertriimmert. Besonders begehrt sind Giiter, die - meist unter dem 
Wert erworbenes - schlagbares Holz enthalten, da durch die sofortige Nutzung desselben 
der Handler bares Geld erhalt. Daraus ergibt sich der MiJ3stand, daLl sich die Wiederauf
forstung verzogert, weil der Handler den Boden nach der Abholzung weiterverkauft. 1m Zeit
raum von 1897-1908 waren bej insgesamt 7190 Zertriimmerungen bei den zertriimmerten 
Anwesen im ganzen 36021 .ha Wald vorhanden. Hievon kamen 26178 ha durch die Zer
triimmerungen von den Hintergiitern weg. Von diesem Wald wurden 6018 ha in 1860 Fallen 
abgeholzt, wobei fiir 3805 ha die Wiederaufforstung durchgefiihrt oder gesichert war_ 
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Die Sicherung der Aufforstung bezweckten schon die l\fin.·Entschl v.3. und 9. Oktober 1899. 
Um einen wirksameren Schutz zu erreichen, wurde das Forstgesetz durch einen Zusatz 
vom 26. Februar 1908 dahin erganzt, daB die Giiterhandler den Erwerb und VerauBerung 
von Wald anzuzeigen und fiir Abholzung und Lichthauung forstpolizeiliche Genehmigung 
einzuholen haben. 

Durch das darauffolgende "Gesetz iiber die Giiterzertrii mmerung" vom 13. August 
1910 werden diese forstgesetzlichen Vorschriften nicht beriihrt. Dber die Wirkungen dieses 
Gesetzes, welches den Gemeinden, landwirtsehaftliehen Darlehenskassenvereinen und 
sonstigen juristischen Personen ein Vorkaufsrecht einraumt und sichernde MaBnahmen 
gegen die Ubervorteilung der Verkaufer seitens der gewerbsmaBigen Handler trifft., gehen 
bis jetzt die Ansichten auseinander. 

Die durch die Novelle vom 26. Februar 1908 eingefiigten Artikel haben folgenden 
Inhalt: 

Art. 42a bestimmt, daB der Giiterhandler die Erwerbung oder VerauBerung eines Wald
grundstucks binnen 8 Tagen anzeigen muB. 

Art. 42b. "Wenn ein gewerbsmiiBiger Handler mit landlichen Grundstiicken im eigenen 
Namen oder als Vertreter eines anderen ein Waldgrundstuck erworben oder verauBert 
hat und der Giiterhandler oder derjenige, fiir welchen er es erworben, oder derjenige, an 
welchen er es verauBert hat, den Wald ganz oder teilweise abholzen oder eine der Abholzung 
in der Wirkung gleichkommende Lichthauung vornehmen will, so ist zur Abholzung oder 
Lichthauung forstpolizeiliehe Genehmigung erforderlich. 

Die Forstpolizeibehorde ,hat die Genehmigung von der Erfiillung der zur Sicherung 
der Wiederaufforstung erforderlichen Bedingungen abhangig zu machen, insbesondere 
das MaB der zuliisRigen Lichthauung zu bestimmen und fiir die Kosten der Wiederauf
forstung Sicherheitsloistung zu vorlangen. Sie darf jedoch die Genehmigung nicht 
versagen, wenn die Wiederaufforstung hinreichend gesichert ist. Bei Jungholzbestanden 
des Hochwaldbetriebes ist die Genehmigung in der Regel zu versagen, wenn nicht mindestens 
75% der Stamme auf Brusthohe eine Starke von 12 em besitzen. 

Fur die Sicherheit gelten die Vorschriften der §§ 232-240 des Biirgerlichen Gesetz
huchs. Die geleistete Sicherheit ist zuruckzugeben, wenn die Wiederaufforstung hin
michend gesichert ist. 

Die Forstpolizeibehorde hat sieh vor der Erteilung oder Versagung der Genehmigung mit 
dem 'Forstamte zu benehmen." 

Art. 42c. "Die Vorschriften der Art. 42a und 42b finden auch Anwendung, wenn ein 
gewerbsmaBiger Handler mit landlichen Grundstiicken lediglich den Holzbestand eines 
Waldgrundstiicks erwirbt oder verauBert." 

Nach der Vollzugs-Bekanntmachung vom 4. April 1908 ist die Genehmigung 
zur kahlen Abholzung zu versagen: a) wenn eine Schutzwaldung in Frage steht, b) wenn 
die Wiederaufforstung oder hinreichende Wiederbestockung nicht gesichert ist, c) in der 
Regel, wenn in einem Jungholzbestand des Hoehwaldbetriebs nicht mindest.ens 75% 
der Stamme in Brusthohe 12 cm und mehr Starke besitzen. Ausnahmcn sind zu gewahrcn, 
wenn die Abholzung wegen BeschadigTIngen durch Insekten usw. oder wegen sehr geringer 
Wuchsleistung oder zum Zweck der Anderung der Holzart geboten ist. 

Zu c) ist zu bemerken, daB das verlangte Starkenprozent oft durch Einlegung einer 
starken Durchforstung, die nicht verboten ist, herbeigefiihrt werden kann. 

Nach einer Entscheidung des bayerischen Obersten Landgeriehts vom 30. Oktober 
1909 sind Firmen des Holzhandels und der Holzindustrie, di'e ohne Vermitt.lung von Guter
handlern fiir ihren Geschaftsbetrieb Waldungen ankaufen und den Grund und Boden 
nach erfoigter Abholzung wieder weiter verauBern, als gewerbsmaBige Guterhandler im 
Sinne des Forstgesetzes nicht zu erachten. 

Baden. Nach dem FG., Novelle 1854, ist zu jedcm Kahlhieb die Erlaubnis der Forst
behorde einzuholen. Bei der-Wiirdigung des Antrages ist einmal die Schutzwaldfrage zu 
priifen und auBerdem ist zu beurteilen, ob die Ausdehnung des Kahlhiebes die Wiederanpflan
zung so rasch als moglich zulaBt (vgl. S. 245). 

Die im Forstgesetz von 1833 (Absehnitt- 2) enthaltenen Bestimmungen iiber die Hohe 
der Umtriebszeit, die SehiagsteIlung, Fallungsart, Waldraumung, Gewinnung von Neben
nutzungen wurden fiir die Privatwaldungen durch die Novelle von 1854 bis auf wenige 
Vorbehalte poJizeilicher Natur aufgehoben. 

Sachsen-Weimar si~he S. 180. 
Schwarzburg-Rudolstadt, ReuB li. L ond j. J,. schreiben die Anzeige von Holzabtrieben 

vor, aber nur zur Kontrolle der Wiederaufforstung. 
Mecklenburg-Schwerin. Das Waldschutzgesetz von 1919 begriindet die Genehmigungs

pflicht fiir Abtriebe von mehr als 4% der Waldflache fiir Waldbesitz von mehr ais 
25 ha Bowohl mit der Forderung einer ~achhaltswirtschaft aJs mit der Vorsorge fiir die 
Wiederbestockung iibermaBiger Kahlschlage in Kiefernbestanden. (Bei einer Waldflache 
von 100 ha konnen mithin jahrlich 4 ha abgetrieben werden; in 25 Jahren kann also der 
ganzo Waid durchgeschlagen werden.) -
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PrellBen. Der Entwurf eines "Gesetzes iiber Kahlschlage in Privatwal
dungen" vom 10. Dezember 1920 verfolgt den Zweck, die Bindungen, welche der "Vor
bereitende Entwurf eines Forstkulturge.setzes fUr PreuBen". durch die Forderung von Wirt
schaftsplanen, Betriebsgutachten und jahrlichen Betriebsplanen beabsichtigt, bis zum 
Inkraftreten dieses Forstkulturgesetzes durch einschrankende Bedingungen iiber die Vor
nahme von Kahlschlagen herbeizufiihren. Es solI danach zu Kahlschlagen, die 1/60 der 
Betriebsflache iiberschreiten, und iihnlich wirkende Durchhauungen die Genehmigung 
der zustandigen Behorde eingeholt werden miissen. lin Prinzip ist also fiir Hochwaldungen 
die 60jahrige Umtriebszeit festgelegt, wahrend der Forstkulturgesetzentwurf ausdriick
lich vorsieht, daB der Waldbesitzer die Umtriebszeit nach seinem Ermessen bestimmen kann. 
Auch fiir den kleinsten Privatwald ist keine Ausnahme gemacht. Die wichtigste MaE
nahme, namlich die Wiederaufforstung der Kahlfliichen, ist im Gesetzentwurf vergessen. 

Der Wortlaut des Gesetzentwurfes ist folgender: 
§ 1. Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten fiir aIle Hochwaldungen und hochwald

ahnlichen Waldungen, die im Besitze von Privatpersonen stehen, ausgenommen die dem 
Gesetz iiber gemeinschaftliche Holzungen vom 14. Marz 1881 unterstehenden Waldungen. 

§ 2. Zu Kahlschlagen, die 1/60 der BetriebsfJache iiberschreiten, sowie zu Durchhauungen, 
durch die der Bestockungsgrad eines Bestandes unter das nach den Regeln einer ordnungs
maEigen Forstwirt,schaft zulassige MaE verringert wird, ist vor Beginn des Kahlschlags 
oder der Durchhauung die Genehmigung der zustandigen Behorde (§ 3) einzuholen. 

Werden innerhalb eines Betriebsjahrs mehrere Kahlschlage in einer Waldung ausgefiihrt, 
so . bedarf jeder neue Kahlschlag der im Abs. 1 vorgeschriebenen Genehmigung, sofern 
er zusammen mit den in dem Betriebsjahre bereits ausgefiihrten Kahlschlagen 1/60 der 
Betriebsflache iiberschreitet. 

§ 3. Fiir die Genehmigung (§ 2) ist in Landkreisen der Landrat, in Stadtkreisen die 
Ortspolizeibehorde znstandig. Vor der Entscheidung iiber den Genehmigungsantrag (§ 2) 
ist ein Forstsachverstandiger zu horen. 

§ 4. Gegen die Entscheidung des Landrats und der Ortspolizeibehorde (§ 3 Abs. 1) 
ist innerhalb zweier Wochen nach Zustellung der Entscheidung Beschwerde an den Regie
rungsprasidenten zulassig, dessen Bescheid endgiiltig ist. 

§ 5. Die nach § 3 zustandigen Behorden haben die Befolgung der Vorschriften dieses 
Gesetzes zu iiberwachen. Sie sind. befugt, aIle hie1.u erforderlichen MaBregeln zu erlassen. 

Sie konnen ihre Anordnungen und Entscheidungen nach den Vorschriften der §§ 132 
und 133 des Gesetzes iiber die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 durch
setzen, und zwar mit der Befugnis, Geldstrafen bis zur Hohe von 1500 M. anzudrohen 
und festzusetzen. 

§ 6. Eigentiimer, Nutzungs-, Gebrauchs- oder Dienstbarkeits-Berechtigte sowie Pachter 
oder Kaufer sind mit einer Geldstra£e in Hohe des doppelten bis filnffachen Wertes der 
gewonnenen Erzeuguisse zu bestrafen, wenn sie vorsatzlich oder fahrliissig ohne die nach 
§ 2 erforderliche Genehmigung Holz einschlagen oder einschlagen lassen. Bei Fahrlassigkeit 
kann die Strafe bis auf den einfachen Wert ermaBigt werden. 

§ 7. Unberiihrt bleiben bereits bestehende gesetzliche Vorschriften, die weitergehende 
Bestimmungen als dieses Gesetz enthalten. 

§ 8. Das Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkiindung in Kraft. Es wird von dem 
Minister fiir Landwirtschaft, Domanen und Forsten ausgefiihrt. 

Tirol. In Tirol ist nach dem G: v. 5. Juni 1897 die Anmeldungspflicht verlangt fiir 
,,1. den Bezug von Forstprodukten aus den unverteilten Gemeinde-, Lokal-, Stiftungs- und 
Interessentenschaftswaldungen; 2. den Bezug von Forstprodukten aus den Schutz- und 
Bannwaldern; 3. die Vornahme von Kahlschlagen in Waldern, welche im Hochwalds
betriebe bewirtschaftet werden; 4. der Bezug von Forstprodukten aus den Teil- und Privat
waldern, insofern sie entweder zum Verkauf oder fiir eine iiber den gewohnlichen Haus
und Gutsbedarf hinausgehende Verwendung, insbesondere fiir groBere industrielle Zwecke 
(Papierholz) bestimmt sind." 

Die Privatwaldungen sind also auf die gleiche Linie wie die Gemeindewaldungen gestellt. 
Die Entgegennahme von Anmeldungen hat jahrlich in jeder politischen Gemeinde 

in der Forsttagsatzung stattzufinden, welche aua dem k. k. Forsttechniker als Vor
sitzenden, dem GemeindeausschuB und dem Gemeindewaldaufseher (mit beratender Stimmel 
zusammengesetzt ist. Diese Forsttagsatzungskommission hat in Riicksicht auf die nach
haltige Bewirtschaftung und der mit dem Abtriebe etwa verbundenen Gefahren von Elemen
tarschaden den Umfang und die Beschaffenheit des nachgesuchten Bezuges zu bestimmen. 
1m Faile der Meinungsverschiedenheit zwischen Gemeinde und Forsttechniker entscheidet 
die Bezirkshauptmannschaft (Stadtgemeinde Innsbruck Statthalterei). - Zugleich ist 
zu entscheiden, ob eine Auszeige (des Holzes) notwendig ist. 

Fiir Walder mit genehmigtem Wirtschaftsplan oder sachkundigem Wirtschaftsfiihrer 
besteht die Anmeldungspflicht nicht. 

Fiir Vorarlberg gilt dieses Gesetz nicht. Die V. des Statthalters v. 1. Mai 1885, welche 
die fiir Gemeindewalder vorgeschriebene Anmeldungs- und Auszeigungspflicht der Nutzungen 
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auch auf die Privatwalder ausdehnte, wurde fiir diese vom Verwaltungsgerichtshof als 
ungiiltig erklart (Erk. v. 20. Marz 1896). 

9. Teilung von Privatwaldnngen. 
Die Teilung gemeinschaft1icher Privatwa1dungen (Genossenforsten usw.) 

unterliegt in den meisten Staat en besonderen gesetzlichen Bestimmungen. 
Die Auftei1ung von Alleineigentumswa1dungen in kleine und k1einste 

Besitzparzellen ist dagegen im groBten Teil Deutsch1ands keinen Beschrankungen 
unterworfen und auch da, wo solche bestehen, nicht in geniigendem MaBe 
erschwert. Da in der Parzellierung des k1einen Privatwa1dbesitzesdie haupt
sachlichste Ursache fiir dessen mange1hafte Bewirtschaftung liegt, sollte durch 
gesetzgeberische MaBnahmen gegen eine zu weit gehende Zersplitterung Vor
sorge getroffen werden. 

Einen guten Schutz gegen diese1be bildet das Anerbenrecht, d. h. das 
Sonderrecht fiir den 1andlichen Grundbesitz, wonach das Gut ungeteilt nach 
einem ermaBigten Wertansch1ag an einen oder mehrere Miterben (Anerben) 
iibergehen muB. Das Einfiihrungsgesetz zum Biirgerlichen Gesetzbuch iiberIaBt 
die AusgestaItung des Anerbenrechtes der Landesgesetzgebung. Besteht ein 
solches nicht, so gelten die Bestiinmungen des BGB., wonach die Erbauseinander
setzung zwischen den iiberlebenden Ehegatten und den Kindern mangels anderer 
Vereinbarungen regelmaBig durch Teilung des Erloses aus dem Verkaufe des 
Gesamtgutes zu erfolgen hat und die Miterben, die durchaus gleichberechtigt 
sind, die Realteilung bzw. gerichtliche Versteigerung des hinterlassenen Land
gutes fordern diirfen, falls der Erblasser nicht etwas anderes verfiigt hat. 

Die unbeschrankte Erbteilung wirkt auf den Privatwaldbesitz sehr schad
lich zuriick. 

Die Teilung von Alleineigentumswaldungen ist in PreuBen, Bayern, 
Sachsen, Wiirttemberg nach keiner Richtung hin beschrankt. 

In Baden darf nach dem G. v. 6. April 1854, betr. die Unteilbarkeit der 
Liegenschaften, die Teilung von Wald in Stiicke unter 10 Morgen (= 3,6 ha) 
weder zur Aufhebung einer Gemeinschaft noch im Wege irgend eines anderen 
Rechtsgeschaftes stattfinden, sofern nicht dadurch die Vereinigung der abgeteilten 
Liegenschaft mit einem angrenzenden Grundstiick des Erwerbers bezweckt wird 
und beim Wald kein Stiick unter 10 Morgen iibrig bleibt. Die Verwaltungs
behorde kann jedoch das Mall erweitern oder auch im Einzelfalle Nachsicht 
gewahren. 

In Hessen ist nach Art. 95 des Ausf.-G. zum BGB. zur Teilung eines Wald
grundstiicks sowie zur getrennten VerauBerung von Waldgrundstiicken, die 
bisher zusammen bewirtschaftet worden sind, ministerielle Genehmigung 
erforderlich. Bei der Teilung diirfen selbstandige Waldgrundstiicke unter 0,5 ha 
nicht gebildet werden. 

S.·Meiningen (G. v. 1867): Ministerielle Zustimmung erforderlich. Sie 
darf nicht versagt werden, wenn die Teile einer rege1maBigen Bewirtschaftung 
fahig bleiben oder wenn das ganze Waldgrundstiick einer solchen nicht fahig war. 

"Die Wirkung der herkommlichen Erbteilung bairn Tode des Vaters fiihrte dazu, daB 
die Erben ideelle Anteile erhielten, die dann wieder bei spateren Erbgangen unterverteilt 
wurden. Auf diese Weise sind einzelne Waldziige in das Miteigentum einer so groBen Anzahl 
von Personen iibergegangen, daB fast die Grundbesitzer eines ganzen DorIes dabei bett-iligt 
sind. So lautet der Eintrag im Grundbuch von _Wolfmannshausen ..• : 0,00521 id. 
Anteile am Plan Nr. 6011 (1/. Teilein Pfinzenhube) ••.• In vielen Fallen sind Parzellen 
von 1000 m Lange und dariiber vorhanden, auf denen iiberhaupt nur "Grenzbaume" 
stehen, die also den Nachbarn nach § 923 BGB. zu gleichen Teilen gehoren". In der Orts
flur Queienfeld ist ein 200 ha groBer zusammenhangender Wald, der zum groBten Teil 
aus Streifen von 2000 m Lange und 1-5 m Breite besteht (Reichardt, Forstw. Centralbl. 
1915, 305£). 
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Koburg (G. v. 1869). Waldgrundstiicke, welche entweder fiir sich allein oderin Ver
bindung mit an.stoBenden Waldgrundstiicken ein Areal von mehr aL~ 10 Acker haben, konnen 
nur mit ministerieller Zustimmung geteilt werden. Das iibrige wie S.-Meiningen. 

Gotha (G. v. 1904). Die erforderliche Genehmigung darf nicht versagt werden, wenn 
die einzelnen Teile einer regelmliBigen Bewirtschaftung flihig bleiben. 

Schwarzburg-Sondershausen (G. v. 1888). Die erforderliche Genehmigung kann nur 
versagt werden, wenn das Landeskulturinteresse beeintrlichtigt wird. 

Schwarzburg-Rudolstadt (G. v. 1873). Die erforderliche Genehmigung darf nicht ver
sagt werden, wenn die ein.zelnen Teile entweder zu forstmliJ3iger Benutzung geeignet bleiben 
(G. v. 1856) oder nach ihrer Bodenbeschaffenheit und Lage mit groBerem nachhaltigen 
Vorteil alB Art- (= Acker-)land oder Wiese genutzt werden konnen und aus einer Teilung 
keine Nachteile fiir das gemeine Wohl zu besorgen sind. 

Waldeck (FO. v. 1853). Der vorhandene Forstgrund darf durch Parzellierung nicht 
80 zerstlickelt werden, daB die einzelnen Pftrzellen nicht mehr forstmlinnisch bewirtBchaftet 
werden konnen. 

In Osterreich e.ntscheiden liber die Zerstiicklung und Zusammenlegung der Nicht
Gemeindewaldungen die a1lgemeinen Gesetze liber die Grundstiicke (FG. 1852, § 21). 

Fiir Tirol hat das G. v. 12. Juni 1900 im Zusammenhang mit dem G. v. 17. Mai 1897 
den Grundsatz aufgestellt, daB wenn Waldgrund zu einem geschloBsenen Hof gehort, der 
in der Hofeabteilung des Grundbuches eingetragen ist,' die Bewilligung zur Abtrennung 
vom Hof behOrdlich dann nicht erteilt wird, wenn der Hof nach der Abtrennung des Wald
grundes zur Erhaltung einer Familie von flinf Kopfen nicht hinreicht oder wenn der Abtren
nung erhebliche wirtschaftliche oder landeskulturelle Bedenken entgegenstehen. 

In Mahren, Schlesien, Niederosterreich, Salzburg, Karnten, Krain und 
Tirol konnennach den Gesetzen iiber die agrarischen Operationen auch WaIder und selbst 
Gemeindewalder aller Arten aufgeteilt werden, wenn dadurch die pflegliche Behandlung 
und zweckmaJ3ige Bewirtschaftung der einzelnen Teile nicht gefahrdet wird. 

10. Sonstige forstpolizeiliche Vorschriften. 
Von denselben konnen hier nur die wichtigeren hervorgehoben werden. 
a) Waldweide. In Bayern r. d. Rh. "darf die Weide in den Waldungen 

nur unter der Aufsicht eines Rirten oder Hiiters ausgeiibt werden. Jungholzer, 
Schlage und Holzanfliige sind mit dem Eintreiben von Weidevieh insolange 
zu verschonen, bis die Beweidung ohne Schaden fiir den Nachwuchs geschehen 
kann. Bei Fehmel- (plenterweisem) Waldbetriebe ist von der Forstpolizeibehorde 
die hochste Zahl des einzutreibenden Weideviehes zu bestimmen. Die Weide 
nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang (Nachtweide) ist verboten." 
FG. Art. 43. 

Nach Art. 44 ist die Alpenweide hiervon ausgenommen. . 
In'der Rheinpfalz darf der Waldeigentiimer "die dem Vieh noch nicht aus 

dem Maule gewachsenen Distrikte" nicht beweiden lassen. V. v. 15. Dez. 1814. 
In Baden ist die Waldweide bei Nacht untersagt. Forstgesetz, Art. 34. 
In PreuBen ist die Ausiibung der Waldweide durch besondere lokale Polizei

verordnungen geregelt. 
In Osterreich (FG. § 10) darf in den mit Weiderechten belasteten Waldern 

die Waldweide in den zur Verjiingung bestimmten Waldteilen (Schonungsflachen, 
Hegeorten) nicht ausgeiibt werden. In die iibrigen Waldteile darf nicht mehr 
Vieh eingetrieben werden, aIs daselbst die erforderliche Nahrung findet. 

Die Schonungsflachen Bollen in der Regel bei dem Hochwaldbetriebe mindestens ein 
Sechstel, beim Nieder- und Mittelwaldbetrieh ein Fiinftel der Gesamtflache betragen. Wald
besitzer und Berechtigte haben das Vieh durch Aufstellung von Hirten oder in anderer 
angemessener Weise von den Schonungsfllichen abzuhalten. Womoglich soIl die Einzel
weide vermieden werden. 

-aber die Ziegen- und Schafweide in Tirol ist unterm 19. November 1891 eine besondere 
Verordnung erschienen. 

b) Die Waldbesitzer haben MaBregeln zur Abwendung und Verminderung 
der durch sch adli ch e In se kten den Waldungen drohenden Gefahren zu treffen. 
Bayern, FG. Art. 46, 77. - Wiirttemberg, FPG. Art. 12. - Baden, FG. § 69, 
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Forststrafges. §28. - Saehsen, G. v.17. Juli 1876.-Ressen, G.1905,Art. 33.
Gotha, G. v. 1904. 

e) Das bayerisehe Forstgesetz enthalt aueh Vorsehriften iiber das Feuer-
maehen im Walde (Art. 45) und die Erriehtung von Gebauden im oder am 
Walde (Art. 47). 

d) Naeh dem badisehen Forstgesetz darf das Rauen, Verarbeiten und 
Abfiihren von Waldprodukten nieht zur Naehtzeit gesehehen (§ 27). - Das 
zum Verkauf bestimmte Brennholz muE auf 1 m abgelangt und in Raummeter 
aufgesetzt werden. Alles Rolz von iiber 14 em Zopfdurehmesser muE gespalten 
werden (§ 30, G. v. 21. Dezember 1871). 

Anhang. Die Bestellung von Forstschutzorganen. 
In Bayern r. d. Rh. ist del' Privatwaldbesitzer nicht verpflichtet, fiir seine Waldungen 

einen besonderen Forstschutzbediensteten zu bestellen. Det Forstschutz in den Privatwal
dungen obliegt zunachst dem nach Art. 38 del' Gemeindeordnung fiir die Landesteile diesseits 
des Rheins v. 1869 von del' Gemeinde aufzustellenden Ortspolizei- und Feldschutzpersonal, 
welches auch die innerhalb del' Gemeindemarkung gelegenen Waldungen zu iiberwachen hat 1). 

Del' Privatwaldbesitzer hat abel' das Recht, fUr seine Waldungen "Forstdiener und 
Forstschutzbedienstete"aufzustellen, die nul' volljahrige und unbescholtene Personen 
sein diirfen, durch die Forstpolizeibehorde nach erholtem Gutachten del' Forstamter bestatigt 
nnd durch das Amtsgericht ihres Wohnortes eidlich verpflichtet werden miissen, wenn 
sie ala Hilfspersonen del' Forstpolizei sowie del' Forststrafgerichtsbarkeit gelten, d. h. wenn 
we Aussagen den amtlichen Glauben offentlicher Diener haben und sie zur Vornahme 
von Pfiindungen befugt sein sollen. (FG. Art. 115, 119, 120, 121, 13], 138.) 

"Befinden sich (in einem Gemeindebezirk) geschlossene Waldungen von mindestens 
500 Tagwerk (= 170 hal Fliicheninhalt, welche nicht eigene Markungen bilden, oder- arroiJ.
dierte Gutskomplexe von solchem Fliicheninhalte; im Eigentume einer oder im ungeteilten 
EigElntume mehrerer Personen, so ist denselben auf Verlangen zu gestatten, den Wald
bzw. Feldschutz in den betreffenden Besitzungen selbst zu iibernehmen, in welchem FaIle 
sie mit diesen Besitzungen nicht zu den Kosten des Wald- und Feldschutzes in den iibrigen 
Markungsteilen, soweit sich solche Kosten nicht fiir den Schutz des Gemeindeeigentums 
ergeben, umlagenpflichtig sind" (Gem.-O. Art. 45 Z. 3). 

Rheinpfalz. Auch nach del' Pfiilzer Gemeindeordnung von 1869 Art. 75 sind die 
Gemeinden verpflichtet fiir die notwendige Handhabung des Feld- nnd Waldschutzes 
geeignete Diener in widerruflicher Weise aufzusteJIen_ Sie werden vom Gemeinderate 
angestellt. Die Anstellung der Forstschutzdiener durch Private unterliegt der Bestiitigung 
des Bezirksamtes und des Forstamtes. Konnen sich diese beiden Behorden nicht einigen, 
dann entscheidet die Kreisregierung. 

Die Verpflichtung der Waldschiitzen erfolgt durch das Landgericht oder Amtsgericht. 
Sie sind Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft.. Die Entlassung kann vom Gemeinderate 
ohne Bestatigung seitens der hoheren Beborde jederzeit verfiigt werden. Das Forstamt 
kann jedoch die aufsichtliche Einschreitung des Bezirksamtes gegen das Vorgehen des 
Gemeinderates in Antrag bringen. 

In Baden ist fiir samtliche Privatwaldungen die Aufstellung von Waldhiitern vor
geschrieben. Die Wahl derselben wird auf Antrag del' Forstbehorde von dem Gemeinderat 
nach Anhorung del' Waldbesitzer getroffen und vom Bezirksamt nach Vernehmung del' 
Forstbehorde bestatigt. Mit Genehmigung del' letzteren kann diese Hut dem Gemeinde
wald- oder Feldhiiter iibertragen werden. Die Festsetzung des Gebaltes und die Entlassung 
geschieht wie beim Gemeindewaldhiiter. Del' Gehalt wird aUB der Gemeindekasse vorschull
weise bezahlt und derselben von den Waldbesitzern nach Verhiiltnis del' Grolle ihres Waldes 
ersetzt. Auf Standesherren, Grundherren sowie auf Besitzer grollerer Privatwaldungen 
find en diese Bestimmungen, solange sie ihre Waldungen forstordnungsgemall behandeln, 
keine Anwendung. Von diesen Waldbesitzern wird die Wahl des Hutpersonals selbst 
getroffen, mull abel' ebenfa.lla vom Bezirksamt nach Vernehmung der Forstbehorde bestatigt 
werden. In allen Fallen konnen sich Gemeinden, Korperschaften und Private zur Anstel
lung gemeinschaftlicher Waldscbiitzen vereinigen (G. v. 27. April 1854, Art. 3; Forst
gesetz v. 1833, Art. 179ff.; V. v. 30. Jan. 1855, § 12f.). 

In Hessen wurde durch G. v. 30. Juli 1920 die Verstaatlichung des Forstschutzes 
del' Privatwaldungen II. Klasse verfiigt. Auch Privatwaldungen I. Klasse k6nnen in den 
Bezirk von Staatsforstereien eingegliedert werden. 

1) Kahr, Bayer. Gemeindeordnung fiir die Landesteile diesseits des Rheins. Miinchen. 
1896, I, 333. 
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Nach dem Code forestier, Art. 117, miissen die Privatwaldeigentiimer, welche fiir 
den Schutz ihrer Walder eigene Schutzbeamten halten wollen, dieselben durch den Unter
prafekten (Kreisdirektor) bestatigen lassen. Diese Schutzbeamten konnen ihr Amt erst 
ausiiben, wenn sie vor dem Gericht erster Instanz vereidigt sind. 

III. Die Pflege der Privatwaldwirtschaft. 
Eine strenge staatliche Bevormundung der Privatwaldwirtschaft ist prak

tisch undurchfiihrbar und selbst der Form nach auf die Dauer unhaltbar. 
Daraus folgt aber nicht, daB der Staat auf die Privatwaldwirtschaft keinen 

EinfluB ausiiben solI. Vielmehr ist es seine Pflicht, diesen wichtigen Zweig 
der Bodenkultur mit positiven Hilfsmitteln, zweckentsprechenden Organisa
tionsformen und mit Rat und Tat zu unterstiitzen und zu fordern. Diese Tatig
keit wird ihm um so leichter gemacht, als im Verlauf der letzten Jahrzehnte 
die Waldbesitzer seIber die Bedeutung ihres Waldes als Vermogensobjekt und 
Einkommensquelle immer mehr gewiirdigt haben und nur auf den richtigen 
Weg hingewiesen werden miissen, um auch ihrerseits zur Befriedigung der 
Volkswirtschaft mit den Erzeugnissen des Waldes beizutragen. 

Ein machtiger Hebel zur Forderung der Privatwaldwirtschaft seitens des 
Staates ist eine zweckentsprechende Zoll- und namentlich Eisenbahntarif- und 
WasserstraBenpolitik. 

1. Die berufenen Organe. 
A. staatsforstbehOrden. 

Als solchekommen sowohl die fiir die Verwaltung der Staatsforsten bestel1.ten 
Behorden in Betracht als auch Beamte, die fiir den Vollzug der gesetzlichen 
und polizeilichen V orschriften eigens eingesetzt sind. 

Von der Tatigkeit der Staatsforstbehorden als Vollzugsorgane der Forst
polizei, wo eine solche besteht, ist die wirtschaftliche zu trennen, die ihnen und 
den einzelnen Beamten in bezug auf die Forderung der Privatwaldwirtschaft 
in vielen Staaten als Amtsp£licht auferlegt ist. So gut der Wille der Staats
forstverwaltungen als solchen und ihrer auBeren Beamten auch sein mag, so 
ist doch die Tragweite dieser EinfluBnahme begrenzt. weil dieselbe nur neben
amtlich ausgeiibt werden kann und den meisten Lokalbeamten die physische 
und geographische Moglichkeit mangelt, immer da gegenwartig und hilfsbereit 
zu sein, wo es nottut. Jedem Forstbeamten ist schon ein reichliches MaS Arbeit 
von seinem fiskalischen Arbeitgeber zugemessen. Ferner fallt das personliche 
Vertrauensverhaltnis zwischen den Forstbeamten und der Bevolkerung ins 
Gewicht und der Umstand, daB die Geschaftsgeb~rung und Handlungsfahigkeit 
der staatlichen Beamten durch politische Riicksichten beengt sind. 

So wenig demnach auch der Staat mit seinen Forstbeamten nach den bis
herigen Erfahrungen Positives direkt fiir die PrivatwaldW'irtschaft leisten kann, 
so· ist darauf zu achten, daB das Interesse der Staatsforstbeamten fiir dieselbe 
nicht erlahmt und diese sich stets des hohen Gesichtspunktes, Pfleger und Riiter 
der gesamten deutschen Forstwirtschaft zu sein, be'WUBt bleiben. Dabei miissen 
sich die Staatsbeamten bemiihen, sich in die privatwirtschaftliche Seite des 
Privatforstbetriebes hineinzudenken. 

Die Geschaftsanweisung fiir die kgl. bayerischen Forstamter von 1885 
bestimmt in § 74: "Der Pflege der Privatwaldkultur soli das Forstamt tunlichste Aufmerk
samkeit zuwenden, insbesondere den Privatwaldbesitzern seine Unterstiitzung mit Rat 
und Tat angedeihen lassen, namentlich im Bezuge von Samereien und Pflanzen, hinsicht
lich der Wabl der Holzaz1;en, und der Waldbehandlung im allgemeinen, Bowie durch zeit
weilige ttberlassung tiichtiger Kulturarbeiter, wenn solche im Staatswalde entbehrlich 
sind." - Die gleiche Verpflichtling obliegt den kg!. Forstamtsassessoren (Gesch.-Anw. 
1885, § 45). 
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Sac hsen. "Die Staatsforstverwaltung unterstiitzt, soweit es das Interesse des iiffent
lichen Dienstes zulaBt, die Gemeinde- und Privatforstverwaltungen auf Ansuchen: 1. bei 
Ausfiihrung von Kulturen, 2. durch nebenamUiche Ubernahme der Leitung und Beauf
sichtigung von Waldungen seitens Staatsforstbeamter, 3. durch Anfertigung von Wirt
schaftsplanen und Anschlagen sowie durch Abgabe von Gutachten seitens Staatsforst
beamter, 4. durch Belehrung in landwirtschaftlichen Vereinen und Schulen seitens Staats
forstbeamter, 5. durch Beurlaubung von Beamten und Anwartern des Staatsforstdienstes 
zum Eintritt in den Gemeinde- und Privatforstdienst, 6. durch Ausbildung und Priifung 
von Anwartern des Gemeinde- und Privatforstdienstes, 7. durch Ausfiihrung von Forst
einrichtungsarbeiten aller Art durch die Forsteinrichtungsanstalt" (gegen Erstattung del' 
Selbstkosten). - (Geschiiftsordnung der Sachs. StFV. 1910, § 484.) 

In 'Viirttemberg sind die Forstamter angewiesen, Waldverzeichnisse anzulegen, 
die Privatwaldungen alle 5 Jahre zu visitieren, gegen Ordnungswidrigkeiten einzuschreiten 
und durch Anregung und Beratung fOrdernd zu wirken. 

B. Forstliche Berufsorganisationen. 

1. Reichsforstwirtschaftsrat, Reichsforstkammer. 

Der Reichsforstwirtschaftsrat, dessen Konstituierung am 29. Oktober 
1919 in Berlin erfolgte, bezweckt satzungsgemaB "die Forderung der Forst
wirtschaft innerhalb des Deutschen Reichs. Er dient den Reichs- und Landes
behorden, besonders dem Reichsministerium fur Ernahrung und Landwirtschaft 
(friiher Reichswirtschaftsministerium), als standiger forstlicher Beirat und 
erstattet auf ihren Wunsch Gutachten. Auch ist er befugt, bei den gesetz
gebenden Korperschaften den ErlaB von Gesetzen und Verordnungen auf 
forstlichen Gebieten anzuregen." 

Er besteht aus 77 Mitgliedern, d. s. 20 Vertreter del' Staatsforsten (PreuBen 10, 
Bayern 3, Sachsen 1, Wiirttemberg 1, Baden I, Hessen.I, Thiiringische Staaten 1, 
beide Mecklenburg und Hansastadte 1, Braunschweig, Oldenburg, Anhalt, 
Waldeck, beide Lippe zusammen 1), 10 Vertreter del' Gemeindeforsten, 24 der 
Privatforsten, 4 del' Forstwissenschaft, 6 del' akademisch gebildeten Forst
verwaltungsbeamten, 6 del' forstlichen Betriebsbeamten und Angestellten, 
7 del' Waldarbeiter. 

Von den 10 Gemeinde- und 24 Privatforstvertretern werden bzw. 3 und 9 Yom Deutschen 
Landwirtschaftsrat, 7 und 15 yom Reichsverbande del' Deutschen Waldbesitzcrverbande 
entsandt. Die 6 Vertreter der Verwaltungsbeamten werden yom Deutschen Forstverein 
bestimmt (2 Staats-, 1 Gemeinde-, 3 Privatforstbeamte). Von den 6 Betriebsbeamten 
entfallt je 1 auf den Verein der Staatsfiirster in PreuBen und Bayern, 2 auf den Privatforst
beamtenverein und 2 auf den Reichsverband Deutscher Gutsbeamter. Von den 7 Wald
arbeitern entfallen 4 auf den Deutschen Landarbeiterverband und 3 auf den Zentralverband 
der Forst-, Land- und Weinbergarbeiter. 

Der RFR. hat einen V orstand, einen standigen AusschuB (24 Mitglieder) und 
eine Vollversammlung. AuBerdem konnen Sonderaussehiisse eingesetzt werden. 

Die Errichtung einer yom Reich anerkannten Vertretung del' gesamten 
deutschen Forstwirtschaft, als wachende und sorgende Spitze derselben, ist 
ein lang erstrebtes Ziel. Del' im Jahre 1899 gegriindete Deutsche Forst
verein suchte durch Einsetzung eines Forstwirtschaftsrates aus seiner 
Mitte diesen Zweck zu erreichen. Infolge der teils ablehnenden, teils passiven 
Stellung der Staatsforstverwaltungen und auch des Deutschen Landwirt
schaftsrates konnte abel' dieser AusschuB des Deutschen Forstvereins einen 
maBgebenden EinfluB nicht gewinnen. Von Bedeutung war dafiir allerdings 
del' Umstand, daB die Mitglieder des Forstvereins zu etwa 70% aus Staats
forstbeamten bestanden und die Nichtstaatswaldwirtschaft nicht geschlossen 
in ihm vertreten War. Nach del' Begriindung des Reichsforstwirtschaftsrates 
stellte del' Forstwirtschaftsrat des Forstvereins seine Tatigkeit ein. 

Ais dIe gewaltigen Anspriiche, die del' Krieg an die Forstwirtschaft stellte, 
befriedigt werden muBten, wurde del' Mangel einer forstwirtschaftlichen Zentral-
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organisation augenfallig. Die kriegswirtschaftlichen militarischen Stellen setzten 
sich daher wegen der Versorgung des Heeres mit Holz zuerst und hauptsachlich 
mit dem Holzhandel in Verbindung und selbst die Staatsforstverwaltungen 
konnten ihre Interessen nur mit Millie zur Geltung bringen. Die yom Deutschen 
Forstverein im Jahre 1917 gegriindete Geschaftsstelle konnte vermoge ihrer 
isolierten Stellung nur einen indirekten EinfluB ausiiben. Aus dieser Situation 
heraus reifte auch we Selbsthilfe der Privatwaldbesitzer, indem sie sich zu 
Verbanden zusammenschlossen. 

Der Plan, eine yom Reich anerkannte forstliche Gesamtvertretung fiir das 
Reich zu schaffen, nahm im Jahre 1918 immer greifbarere Gestalt an. Der 
Versuch des Deutschen Landwirtschaftsrates, unter eifersiichtiger Hervorhebung 
seiner altersschwach gewordenen Rechte auch die Vertretung der gesamten 
Forstwirtschaft zu iibernehmen, scheiterte schon daran, daB der Forstwirtschaft 
innerhalb der Organisation des Landwirtschaftsrates nur die Rolle eines Aschen
brodels zugewiesen werden soUte. Nachdem auch die Staatsforstverwaltungen, 
voran die preuBische, auf Grund ihrer Erfahrungen wahrend des Krieges sich 
der tJberzeugung von der ZweckmaBigkeit einer zentralisierten forstwirtschaft
lichen Berufsvertretung nicht mehr verschlossen und das damalige Reichswirt
schaftsamt in einem ErlaB yom 27. September 1918 die erste offizielle Anregung 
zur Errichtung einer solchen gegeben hatte, ware die Bahn sofort frei gewesen, 
wenn nicht der Zusammenbruch der staatlichen Ordnung im November 1918 
jede Organisationsarbeit unmoglich gemacht hatte. Aber gerade die aus dem 
verlorenen Krieg und der wirtschaftlichen Not der Forstwirtschaft neu erwach
senen groBen Aufgaben drangten zu einer Zusammenfassung aller forstlicher 
Energien. Deshalb nahm das. inzwischen neu errichtete Reichswirtschafts
ministerium den Gedanken wieder auf durch Bildung eines "Vorliiufigen Sach
verstandigenrates fUr Forstwirtschaft", der am 22. Juli 1919 den vorgelegten 
Satzungsentwurf beriet und die Griindung des Reichsforstwirtschaftsrates 
beschloB I}. 

Die Aufgabe des Reichsforstwirtschaftsrates besteht in erster Linie darin, 
den deutschen Wald. in den Dienst der deutschen Volkswirtschaft zu s-tellen 
und in zweiter Linie, die berechtigten Interessen der einzelnen Waldbesitzarten 
zu wahren und wenn notig auszugleichen. Bei der Verschiedenheit der forst
wirtschaftlichen Verhaltnisse innerhalb des Reichs wird er sich auf die groBen 
Richtlinien der Forstpolitik beschranken mussen und die Interessen der Privat
waldwirtschaft nur in diesen wahren. konnen. 

Der RFR. beruht nicht auf gesetzlicher Grundlage und ist keine offentlich
rechtliche Korperschait. Sein EinfluB und seine Befugrusse sind daher 
beschrankt. 

Der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Forstwirtschaft wird nur eine kraft 
Reichsgesetzes errichtete Spitzenorganisation gerecht, die eine selbstandige, 
von der Landwirtschaft losgelOste und mit bestimmten Befugnissen und Pflichten 
ausgestattete Berufsvertretung darstellt. Entsprechend der kiinftigen Reichs
landwirtschaftskammer muB an die Stelle des Reichsforstwirtschaftsrates eine 
Reichsforstkammer treten. 

Nach ,dem BeschluB des RFR. v. 9. September 1921 sollen als Unterbau 
der Reichsforstkammer selbstandige Landes- (oder Provinz-) Forstkam
mern erricp.tet werden. "Wo diese infolge besonderer Umstande nichtalsbald 
geschaffen werden konnen, ist als MindestmaB der Selbstandigkeit der forst-

1) Die Einsetzung des RFR. ist der Initiative des damaligen Dirigenten im Reichswirt· 
schaftsministeriUDl Dr. Hermes zu verdanken. Ober die konstituierende Sitzung s. "Mitteil. 
d. Reichsforstwirtschaftsrates" 1920, Nr. 1. 
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lichen Berufsvertretung (in den Landwirtschaftskammern) zu fordern und 
alsbald herbeizufuhren: 

a) V ollkommene Selbstandigkeit der Beschlu13fassung in allen forstlichen 
Fr~gen; 

b) Selbstandige Vertretll,ng derforstlichen Belange nach au13en, also in der 
Offentlichkeit und bei BehOrden; 

c) Finanzielle Selbstandigkeit, insbesondere selbstandige Verfugung uber 
aIle Mittel, die von den Forsten fur ihre Berufsvertretung aufgebracht werden." 

"Die Zusammensetzung der Forstkammern erfolgt teils durch Wahl, teils 
durch Benennung." 

"Solange eine solche selbstandige Landesberufsvertretung nicht besteht, 
mussen die Wahlen zur Reichsforstkammer durch die Landwirtschaftskammern 
vorgenommen werden; diese sind aber gebunden, nach Vorschlag der bei ihnen 
bestehenden Forstausschusse die Vertreter aus allen Kreisen der in der Forst
wirtschaft tatigen Personen zu entnehmen, einerlei ob drese Mitglieder der 
Landwirtschaftskammer sind oder nicht." 

1m Vorliiufigen Reichswirtschaftsrat, 1820 berufen, sind von den 326 Mitgliedern 
der Forstwirtschaft nur 6 Vertreter zugebilligt, die in den 68 Vertretern der Landwirtschaft 
inbegriffen sind. 

2. W aId besitzervereinigungen. 

Die unmittelbare Pflege und Forderung der Privatwaldwirtschaft muB in 
erster Linie von ihr selbst ausgehen. Zu diesem Zweck mussen sich die WaId
besitzer unter dem Schutz des Staates in Organisationsformen zusammen
schIie13en, welche aIle den Privatwaldbesitz beruhrenden Interessen wahrnehmen. 
Die wahrend des Krieges ins Leben gerufenen VV aId besi tzerver bande 
haben sich diese Aufgabe gestellt und teilweise auch erfullt 1). 

Solange die Forstwirtschaft nicht durch eigcnc staatlich anerkannte Ver
tretungsktirper (Landesforstkammern, Provinzialforstkammern) gebietsweise 
organisiert ist, mussen die Waidbesitzerverbande als zustandige Berufsver
tretung del' nichtstaatlichen Forstwirtschaft angesehen und geftirdert werden. 

Aber auch dann, wenn diese offiziellen Vertretungsktirper gebildet sind, 
werden die Waldbesitzerverbande nicht entbehrlich. Wahrend ersteren schon 
nach ihrer Zusammensetzung die Aufgabe zufallt, Ruter der Interessen deT 
gesamten Forstwirtschaft zu sein, obliegt diesen gleichsam die Technik der 
Arbeit und die perstinliche Einwirkung auf ihre Mitglieder. Mit Hilfe del' Wald
besitzerverbande kann der Staat jenen EinfluB auf die Privatwaldwirtschaft 
ge'winnen, den er bisher durch seine Forstbehorden und die landwil'tschaft1. 
lichen Ol'ganisationen vergeblich zu erlangen suchte. 

Deshalb haben die Waldbesitzerverbande, die zum Unterschied von den amt
lichen Vertl'etungsktirpern nur Waidbesitzer zu ihren Mitgliedern zahlen, auch 
gemeinniitzige Arbeit zu Ieisten. Sie mussen das Amt eines Mandatars 
des Staates in der Fursorge, Pflege und Ftirderung der Privatwaldwirtschaft 
ubernehmen. Ihnen fallt die Verantwortung zu, daB jeder Waldbesitzer nach 
den besonderen Verhaltnissen seiner gesamtwirtschaftlichen Lage und dem 
Produktionsvermogen seines Waides dem wirtschaftlichen und nationalen 
Interesse des Staates nicht zuwider handelt. Sie mussen das Solidaritatsgefiihl 
der Waldbesitzer unter sich und deren Verpflichtung gegenuber der Allgemein
heit wach halten. J e nach Bedurfnis konnten ihnen auch gewisse Zwangsmittel 
eingeraumt werden. 

1) Vgl. meinen Vortrag: "Aufgaben der Organisation eines Waldbesitzerverbandes 
in Bayern", gehalten am 29. Mai 1918, in "Forstliche Mitteilungen" (Beilage zur "Holz· 
welt"). 1918, Nr. 7 u. 8. 
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1m einzelnen obliegt ihnen die Mit'Wirkung bei den forststatistischen Erhe
bungen, sowie die Registrierung des Zustandes und der Leistungsfahigkeit aller 
zu ihrem Bereich gehorigen Waldungen, ferner die Begutachtung aller forst
politischen Fragen vom Standpunkt ihrer Bezirksinteressen aus (Zolle, Eisen
bahntarife, WasserstraBen, Steuerpolizei, Schutzwald, Versicherungs'Wesen, 
Forststraf'Wesen usw.). 

Die pri vatwirtsch aftliche Tatigkeit der Waldbesitzerverbande erstreckt 
sich auf die unmittelbare Mithilfe bei der Bewirtschaftung und Ver'Waltung 
der Privat'Waldungen, abgestuft nach dem MaBe, das jede Besitzform fUr sich 
notig hat. Dazu gehOren: 

1. Vermittlung des Holzverkaufs, Kontrolle der verkaufsbereiten Holz
anfalle, Orientierung iiber die Holzmarktlage. 

2. Vermittlung und Bereitstellung von einwandfreiem Saatgut und Pflanzen
material. 

3. Aufstellung von Forsteinrichtung"splanen, Wirtschaftsgutachten, Werts
berechnungen, Beratung in allen Angelegenheiten des Betriebes und der Ver
'Waltung. 

4. Belehrung der Waldbesitzer durch Lehrgange, Vortrage, forstliche 
Schriften, Waldbegange. Griindung von 6rtlichen Wald bau vereinen als 
Unterorganisationen. 

5. Organisation des Kredit'Wesens (Waldbeleihung) und der Versicherung 
der Waldungen gegen Brandschaden und eventuell gegen die Schaden durch 
Wind, Schnee, Hagel, 1nsekten usw. 

6. Bildung von Beamtenk6rpern fUr die Privatwaldwirtschaft, Regelung 
des Gehalts, der Pension, der Hinterbliebenenversorgung. Ausbildung der 
unteren Forstbeamten. 

7. Tarifabschliisse mit den Forstarbeitern, Arbeiterfiirsorge. 
Die Verarbeitung des Rohholzes zu Halb- und Ganzfabrikaten durch die 

Waldbesitzer oder die ,,1ndustrialisierung der Forst betrie be" kann 
von Waldbesitzerverbanden, die auch den mittleren und kleinen Waldbesitz 
umfassen, nicht durchgefiihrt werden, 'Weil damit ein finanzielles Risiko ver
bunden ist. Wohl aber konnen fUr diesen Zweck innerhalb der Verbande auf 
selbstandiger finanzieller Grundlage besondere Vereinigungen gebildet 'Werden, 
die sich der Vermittlung und formalen Hilfe der Verbande bedienen. 

3. Die bestehenden Waldbesitzerverbande 1). 

Die erste Organisation des deutschen Privat'Waldbesitzes 'War die 1879 
gegriindete Vereinigung Mitteldeutscher Waldbesitzer. Von 1899-1917 bildeten 
sich in Westfalen und im Rheinland 4 Vereine, die sich spater in die Waldbesitzer
verbande von Westfalen und fiir die Rheinprovinz umgruppierten. Die Z'Wangs
eingriffe der kriegs'Wirtschaftlichen Behorden in die Forst'Wirtschaft und Holz
wirtschaft und dann die Revolution gaben vom Jahre 1918 ab den AnlaB, daB 
sich die Waldbesitzer gebietsweise zu 1nteressenverbanden zusammenschlossen, 
so daB sich nunmehr ein ziemlich liickenloses Netz derselben iiber ganz Deutsch
land erstreckt. 

Es bestehen folgende Organisationen: 
A. Der Reichsverband deutscher Waldbesitzerverbande, gegriindet 

am 21. Juni 1919 zu Niirnberg, ist die Sl'itzenorganisation der Einzelorganisa
tionen von Waldbesitzern. Sein Organ und gleichzeitig das des Deutschen 
Forstvereins ist "Der deutsche Forstwirt" (seit 1920). 

1) Die Organisation der Waldbesitzerverbande ist dargestellt in "Der Deutsche Forst· 
wirt". 1920, Nr. 1 u. 2 nach einer Werbeschrift des Forstmeisters Junack. 
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B. Der Landesverband preuBischer Waldbesitzervel'einigungen 
e. V., am 22. April 1919 gegriindet, faBt die preuBischen provinziellen Wald
besitzerverbande zusammen. Von diesen ist der 1905 gegriindete Westfalische 
Waldbesitzerverband die alteste Vereinigung dieser Art. 1m Jahre 1918 wurde 
der Hannoversche Waldbesitzerverband gegriindet und im Jahre 1919 ent
standen die Waldbesitzerverbande fiir OstpreuBen, Pommern, Brandenburg, 
Schlesien, Prov. Sachsen, Schleswig-Holstein, die Rheinprovinz, im Jahre 1920 
der Kurhessisch-Waldeckische (hervorgegangen aus der "Vereinigung der Wald
besitzer Niederhessens und Waldecks"). 

C. Bayerischer Wald besitzerver band 1918, Landesverband sachsischer 
Waldbesitzer 1919, Wiirttembergischer 1918, Badischer 1919, Hessischer 1919, 
Mecklenburgischer 1919, Verband der thiiringischen Waldbesitzer 1921. 

In Wiirttemberg ist die Errichtung einer von der Land'Wirtschaftskammer 
10sgelOsten besonderen Forstkammer im Gange. 

c. Landwirlsehaftliehe Berufsorganisationen. 

a) Landwirtschaft gegen Forstwirtschaft. 

Forstwirtschaft und Landwirtschaft werden in· Deutschland offentlich und 
amtlich stets in einem Atem genannt, tatsachlich aber nicht gleichgeordnet 
behandelt, sondern die Forstwirtschaft gilt als Anhangsel der Landwirtschaft . 

• Dieser Standpunkt ist keineswegs in der Natur beider Wirtschaftszweige 
begriindet, auch nicht in der Gemeinsamkeit des Bodens als Produktionsgrund
lage. Denn schon bei diesem zeigt sich die Verschiedenheit. Der Waldboden 
ist roher Naturboden, ohne· Durcharbeitung, ohne Melioration und Diingung, 
der heutige landwirtschaftliche Boden ist ein Arbeits- und Kapitalerzeugnis. 
Der Landwirt kann seinen Boden bis zur hochsten Intensivitat antreiben, 
der Forstwirt muB miihsam der Natur ablauschen, wie sich ihre Krafte der 
Holzerzeugung am ergiebigsten dienstbar machen lassen. 

Das forstliche Produkt ist eine freie Tochter der Natur, dem im Wirtschafts
wald nur der Weg zu seiner Entstehung geebnet und im Verlauf seines langen 
Lebens der Kampf ums Dasein erleichtert werden muB. Die landwirtschaft
liche Ernte ist dagegen in erster Linie ein Ergebnis des FleiBes und der Intclligenz 
des Land'Wirtes und der Laune der Witterung. 

Die Land'Wirtschaft steht und falit mit der Arbeiterfrage, weil sie Millionen 
arbeitsamer Hande im gegebenen Zeitpunkt braucht. Die Forstwirtschaft 
kommt mit Hunderttausenden aus und ist nur ausnahmsweise an Tage und 
W ochen gebunden. 

Nicht bloB in der Technik der Produktion und des Betriebs haben I..and
und Forstwirtschaft so gut wie nichts Gemeinsames, sondern auch in ihrer Stel
lung zur nationalen Volkswirtschaft und zur Weltwirtschaft. Die Landwirt
schaft ist hinsichtlich der Bedarfsbefriedigung mit ihren Produkten an ihre 
Jahresleistung gebunden und hat einen internationalen Markt, die Forstwirt
schaft ist vermoge ihrer Vorrate sowohl privatwirtschaftlich 'Wie volkswirt
schaftlich ungemein elastisch und kann sich yom Weltmarkt im Notfall eine 
Zeitlang unabhangig machen (Kriegswirtschaft I). 

Die Bemutterung, welche die Landwirtschaft fiir die Forstwlrtschaft bean
sprucht, liegt vorwiegend in der Tradition. Ihr Ursprung geht auf die Feudal
zeit zuriick, in welcher der groBte Teil des Privatwaldes kein selbstandiges 
Einkommensobjekt war, sondern ein hauswirtschaftlicher Bestandteil fiir die 
Selbstversorgung. Die meisten bauerlichen Waldungen standen im Grundbar
keitsverband und damit im Dienst der gutsherrlichen Interessen. Auch als 
die Ketten des Feudalismus gesprengt waren, blieben Wald und Feld noch ein 
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untrennbares Ganzes, weil bis weit in die zweite Halfte des 19. Jahrhunderts 
hinein die Brennholzerzeugung fUr den Eigenverbrauch im Vordergrund stand 
und die Einnahmen aus dem Forstbetrieb bei den niedrigen Holzpreisen hinter 
denen der Landwirtschaft zuriickstanden. 

Diese VerhaJtnisse haben sich seit dem Ausgang des vorigen J ahrhunderts 
von Grund aus geandert. Die unbegrenzte Nachfrage nach Nutzholz hat auch 
den kleinen Privatwald zur selbstandigen Vermogensanlage und Einkommens
queUe gemacht und ihn auf ein hoheres privatwirtschaftliches Niveau gehoben. 
Es sind doch nurmehr die kleinsten Privatforste, die ganz im Dienste des land
wirtschaftlichen und p.auswirtschaftlichen Betriebes der Besitzer aufgehen. 

Die Erkenntnis, daB die Privatwaldwirtschaft ihr Schicksal selbst hiiten 
und verbessern miisse, ist in den Kreis ihrer Vertreter wahrend des Krieges 
mit elementarer Macht gedrungen und hat zur Griindung der Waldbesitzer
verbande gefUhrt. 

Die Forstwirtschaft, nicht bloB die private, hat aber noch drei Widerstande 
zu iiberwinden, um die ihr gebiihrende und fUr ihre nationale Wirksamkeit 
unentbehrliche Selbstandigkeit zu behaupten: das ist der Machthunger der 
landwirtschaftlichen Berufsvertretungen, die Unkenntnis der staatlichen Bureau
kratie in forstlichen Dingen und die waldpoetische Veranlagung des deutschen 
Volkes. 

Zum Teil ist es auch eine Frage iibertriebener Eitelkeit, Wenn die offi
zieUen Vertretungen der Landwirtschaft (Landwirtschaftskammern usw.) auch 
die Forstwirtschaft beherrschen wollen. Ihre bisherigen Verdienste um die 
Privatforstwirtschaft rechtfertigen diesen Anspruch ,gewiB nicht. Man kann 
vielmehr darauf hinweisen, daB sie der deutschen V olkswirtschaft besser dienen 
werden, Wenn sie die Befriedigung ihres Ehrgeizes in der restlosen LOsung der 
Aufgaben der Landwirtschaft suchen, als Wenn sie ihre Tatigkeit fUr ein Gebiet 
zersplittern, zu dessen Bewaltigung ihnen die Krafte und die Kenntnisse fehlen. 
Die Unzulanglichkeit der landwirtschaftlichen Korperschaftsvertretungen ist 
wahrend des Krieges sogar auf ihrem ureigensten Tatigkeitsgebiet hervorgetreten: 
sie waren iiber die Leistungsfahigkeit der Landwirtschaft immer ungeniigend 
orientiert und konnten auf die einzelnen Landwirte keinen EinfluB ausiiben. 

Da den landwirtschaftlichen Berufsve~tretungen das forstliche Milieu fehlt, 
konnen sie die Schwache ihrer Eignung zur Wahrnehmung der forstlichen 
Geschafte auch nicht durch Anstellung eines oder einiger Berufsforstwirte 
beheben, obwohl dieselben sich oft gern als forstliche Vorsehung fUr samtliche 
Waldungen und Waldbesitzer betrachten. 

Die offizielle Bedeutung der landwirtschaftlichen Berufsvertretungen fiir 
die Pflege der Privatforstwirtschaft ist in PreuBen und in den siiddeutschen 
Staaten nicht dieselbe. In Verbindung mit der gesetzlichen Staatsaufsicht 
obliegt den damit betrauten staatlichen Forstbehorden in Siiddeutschland die 
amtliche Pflicht, sich die Forderung und Pflege der Privatwaldwirtschaft an
gelegen sein zu lassen. Sie sind hiefUr gleichsam die erste Instanz, wahrend 
die Tatigkeit der landwirtschaftlichen Organisationen nur unterstiitzend hinzu
kommt. 

In PreuBen und in den anderen Staaten, in welchen die Privatwaldwirt
schaft vollig . frei ist, haben die staatlichen Forstbeamten mit derselben 
keine dienstliche Verbindung. Die Existenz und der Zustand der Privatwal
dung en gehort nicht in das Bereich der amtlichen Kenntnisnahme und des 
dienstlichen Interesses dieser Beamten. Statt ihrer obliegt hier den landwirt
schaftlichen Berufsvertretungen aUein die Wahrnehmung der Interessen der 
Privatwaldwirtschaft, wahrend umgekehrt der Staat denselben nur eine mehr 
oder minder ausgiebige Unterstiitzung gewahrt. 
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Die vollstandige Isolierung der Privatwaldwirtschaft von der Staatsforst
verwaltung, wie sie sich bisher in PreuBen praktisch immer mehr durchsetzte, 
birgt den Nachteil in sich, daB sich die staatlichen Forstbeamten nur mehr 
fUr die Fragen interessieren, die ihren Staatswald beriihren und die wiinschens
werte Zusammenarbeit und Fiihlungnahme zwischen den beiden groBen Wald
besitzkategorien verloren geht. 

Ein weiterer Grund fiir die Umklammerung der Privaiwaldwirt'schaft durch 
die landwirtschaftlichen VertretungskOrper liegt fUr diese in der Beitragsleistung 
der Waldgrundstiicke zu den Unterhaltungskosten der landwirtschaftlichen 
Organisationen. Gerade darin liegt aber eine groBe Unbilligkeit, wei! von dem 
Aufbringen des Waldbesitzes nur ein kleiner Betrag zu dessen Vorleil verwendet 
wird. Hatten die landwirtschaftlichen Berufsvertretungen ihre forstwirtschaft
liche Pflicht erfiillt, dann wiirde man nicht auf Mittel und Wege sinnen miissen, 
wie man die in ihrem Bannkreis liegenden herabgewirtschafteten kleinen Privat
waldungen wieder auf die Hohe bringt. 

Unter diesen Umstanden muB die Forstwirtschaft darauf beharren, ihre 
Interessen in selbstandigen, von der Landwirtschaft losgelOsten Vertretungs
korpern wahrzunehmen. 

Mehr auf Unkenntnis der Bureaukratie ala auf bOse Absicht ist die fiir die Ein
Bchiitzung der Fortwirtschaft immerhin charakteristische Tatsache zuriickzufiihren, daB 
in dem Tite] von Gesetzen und Verordnungen, die sich auf die Land- und Forstwirtschaft 
beziehen, letztere nicht einmal genannt ist und auch im Text nur in Parenthese kurz an
gegeben wird, daB zur Landwirtschaft auch die Forstwirtschaft gehore. Auch in einem 
Referentenentwurf zu einem Reichsrahmengesetz iiber die landwirtschaftliche Berufs
vertretung vom Jahre 1920 ist die ForstwirtBchaft mit der gleichen bureaukratischen Ver
standnislosigkeit behandelt. 

b) Die bestehenden landwirtschaftlichen Organisationen 1). 

1. 1m Reich. 
a) Der Deutsche Landwirtschaftsrat, 1872 gegriindet, hat den Zweck, 

die landwirtschaftlichen Interessen im Gesamtumfange des Deutschen Reichs 
wahrzunehmen. Er besteht aus den Abgeordneten der in den Bundesstaaten 
staatlich anerkannten landwirlschaftlichen Berufsvertretungen (zur Zeit 75 Mit
glieder), beruht nicht auf gesetzlicher Grundlage, wurde jedoch bisher von 
den Reichs- und Staatsbehorden als die maBgebende Berufsvenretung der 
deutschen Landwirtschaft angesehen. 

b) Die Deutsche Landwirtsc.haftsgesellschaft, am 1. Dezember 1885 
gegriindet, fordert ohne staatliche Subventionsmittel als freie se1bstandige 
Organisation die landwirlschaftliche Technik und das Ausstellungswesen, halt 
sich aber grundsatzlich von der Einwirkung auf die Wirtschaftspolitik und 
die Gesetzgebung fern. 

c) Der Reichs-Landbund ist aus der Verschmelzung des 1893 gegriindeten 
Bundes der Land wirte und des 1919 ins Leben gerufenen Deu tschen 
Land bundes entstanden und nahm seine Tatigkeit am 1. Januar 1921 auf. 
Er beruht auf dem freien ZusammenschluB aller landwirtschaftlichen Inter
essenten und bezweckt die Wahrung der Interessen des gesamten deutschen 
Landvolkes auf wirtschaftlichem und politischem Gebiet. Den Unterbau bilden 
die Landbundorganisationen und die die Einzelmitglieder umfassenden Bundes
abteilungen (mit Ortsgruppen, Hauptgruppen, Kreisabteilungen, Provinzial
abteilungen und Wahlkreisabteilungen). 

1) Eine erschopfende ZusammenstelIung alIer bestehenden landwirtschaftlichen Berufs
orgauisationen gibt die Schrift: W. von Altrock, Die Organisationen der deutschen Land
wirtBchaft usw. Berlin 1921. (Verlag O. Elsner.) - Ferner Crone-Miinzebrock, Die 
Organisation des deutschen Bauernstandes. Berlin 1920. 

Endres, Forstpolitik. 2. Aufl. 22 
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Dr. Roesicke auBerle sich bei der ersten Tagung am 3. Marz 1921 in Berlin zu dem 
Programm des Bundes wie folgt: "Friiher bildete die Regierung selbst das schiitzende 
Dach iiber der Landwirtschaft, iiber dem ganzen Wirtschaftsleben, eine Regierung, die 
iiber den Parteien stand. Heute bilden die Parteien die Regierung. Die Regierung kann 
daher nicht iiber den Parteien stehen, schalten und walten. Wir miissen selbst das schiitzende 
Dach zimmern und uns iiber die Parteien erheben. Wir miissen herauswachsen iiber die 
Parteien, um selbst unsere Geschicke gestalten zu helfen." 

d} Der ReichsaullschuB der deutschen Landwirtschaft, die Spitzen
vertretung aller landwirtschaftlichen Organisationen, ist wahrend del3 Krieges 
als Kriegsaul3schuB gegriindet worden und hat den Zweck, auf dem Gebiet 
der Ubergangswirtschaft und Handelspolitik ein gemeinsames Vorgehen der 
land wirtschaftlichen Korperschaften Deutschlands her beizufiihren. 

e} Klub der Landwirte in Berlin, 1866 gegriindet, hat den Zweck, 
einen gemeinsamen Verkehrspunkt fiir die Landwirte herzustellen und den 
kollegialen Verkehr zu fordern. 

Von Reichs wegen ist die Erlassung eines Reichsrahmengesetzes iiber landwirt
schaftliche Berufsvertretungen ins Auge gefaBt. Es solI eine Reichslandwirt
schaftskammer errichtet werden. Ein im Jahre 1920 veriiffentlichter sog. Referenten
entwnrf behandelt die Forstwirtschaft als Bagatelle. Der Reichsforstwirtschaftsrat lehnte 
in seiner Vollversammlung am 14. und 15. September 1920 in Miinchen diesen Entwnrf 
einstimmig ab (Mitteil. d. Reichsforstwirtschaftsrates 1920, lOS) und stellte am 9. September 
1921 die auf S. 322 angegebenen Richtlinien auf. 

2. PreuBen. 
a} PreuBische Hauptland wirtl3ch aftl3kam mer, begriindet am 24. Juni 

1921. Sie vereinigt in sich die Aufgaben des aufgelOsten Landes- Okonomie
Kollegiums und des 1911 errichteten "Verb andes der preuBischen Landwirt
schaftskammern". Die Satzung wurde am 12. Juli 1921 yom Minister fUr Land
wirtschaft, Domanen und Forsten genehmigt. Sie solI dem preuBischen Land
wirtschaftsminister als "regelmaBiger Beirat in der Forderung der Landwirt
schaft einschlieBlich der Forstwirtschaft, der Gartnerei undder Fischerei" 
dienen. 

Neben der Abteilung fiir allgemeine landwirtschaftliche Angelegenheiten 
wird je eine Fachabteilung fur Forstwirtschaft, Gartnerei und Fischerei 
gebildet. Die Organisation ist aber derart, daB die Forstwirtschaft vollstandig 
in den Hintergrund tritt. 

Das Landes-Okonomie-Kollegium, 1842 gegriindet, hatte nach seiner letzten 
Organisation von 1898 die Bestimmung, dem Ministerium fiir Landwirtschaft usw. ala 
regelmaJ3iger Beirat in der Forderung der Land- und Forstwirtschaft und den Landwirt· 
schaftskammern fiir die Bearbeitung gemeinschaftlicher Angelegenheiten als Geschafts. 
stelle zu pienen. Es hestand ans den von den Landwirtschaftskammern gewahlten und den 
vom Minister ernannten Mitgliedern, zusammen 34. Der Vorsitzendc wnrde vom Kollegium 
gewahlt. Zur Wahrnehmung der genaunten gemeinschaftlichen Angel!!genheiten der Land
wirtschaftskammern bestand die "Standige Kommission des Landes-Okonomie-Kollegiums 
(Zentralstelle fiir die Landwirtschaftskammern)". Durch Ver<?rdnung des preuBischen 
Staatsministeriums vom 7. Februar 1921 wnrde das Landes-Okonomie-Kollegium auf
gehoben. 

Der Verhand der preuBischen Landwirtschaftskammern e. V., 1911 errichtet 
mit den Rechten einer Korperschaft des offentlichen Rechts, hatte den Zweck, die Gesamt
heit der preuBischen Landwirtschaftskammern in gemeinschaftlichen Angelegenheiten zu 
vertreten und die Kosten aufzubringen, di!'l den Landwirtschaftskammern durch die Bearbei
tung ihrer Angelegenheiten im Landes-Okonomie-Kollegium erwnchsen. 

b) Land wirtschaftskammern. In PreuBen haben auf Grund des Gesetzes 
yom 30. Juni 1894 aIle Provinzen mit Ausnahme des Reg.-Bez. Sigmaringen 
Landwirtschaftskammern. Sie haben die Bestimmung, die Gesamtinteressen 
der Land- und Forstwirtschaft ihres Bezirks wahrzunehmen, das Recht 
selbstandige Antrage zu steIlen, die Aufgabe, den technischen Fortschritt der 
Landwirtschaft zu fordern usW. Nach dem G. V. 1894 wurden die Mitglieder 
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aus der Reihe der Grundbesitzer gewahlt; die Besitzer von rein forstwirt.
schaftlichen Grundstiicken waren nur wahlbar, wenn der jahrliche Grundsteuer
reinertrag mit mindestens 150 M. veranlagt war. 

Nach dem Abanderungsgesetz yom 16. Dezember 1920 erfolgt nunmehr 
die Wahl in unmittelbarer und geheimer Wahl nach den Grundsatzen der Ver
haltniswahl. Wahlberechtigt sind ohne Unterschied des Geschlechts Eigentiimer 
usw. land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundstiicke, die die Landwirt
schaft im Haupt- oder Nebenberuf ausiiben, sowie ihre Ehegatten. Das aktive 
Wahlrecht setzt die Vollendung des 20., das passive des 25. Lebensjahres voraus. 

Die Kosten werden auf die Besitzungen, an welche die Wahlberechtigung 
gekniipft ist, nach dem Grundsteuer-Reinertrag verteilt, auBerdem auch durch 
Staatszuschiisse gedeckt. 

Die Kammern haben das Recht, Aussch iisse fiir einzelne Aufgaben zu 
bilden, darunter ist auch der AusschuB fiir Forstwirtschaft. Die meisten haben 
einen oder zwei Forstverwaltungsbeamte als Forstbeirat im Hauptamt 
angestellt (mit dem Titel Oberforster, Forstrat) und mit den erforderlichen 
forstlichen Hilfskraften Forstabteilungen (Forstamt, Forststelle, Forstbera
tungsstelle) gebildet. Die Tatigkeit dieser Berufsforstbeamten ist auBer der 
Unterstiitzung des Ausschusses, der wieder die Kammer berat, die Beratung 
der Waldbesitzer, standige Betriebsleitung, Anfertigung von Forsteinrich
tungen, Gutachten, Waldwertberechnungen, Vermittlung von Holzverkaufen, 
Samen- und Pflanzenbezug, Abhaltung von forstlichen Exkursionen und Vor
tragen, Griindung von Aufforstungsvereinen usw. 

Die forstliche Tatigkeit der Kammern ist gemaB den verschiedenartig 
gelagerten Verhaltnissen der einzelnen Provinzen verschieden. 1m Rheinland 
ist von der Regierung die Einrichtung der Gemeindewaldungen der Kammer 
iibertragen, ferner die Unterstiitzung der Behorden bei Zusammenlegung und 
Austausch von Waldland und bei der Bildung von Waldgenossenschaften 1). 
- Die fiir forstliche Zwecke notigen Geldmittel werden durch Beihilfen des 
Staates, der Provinzen usw., Gebiihren der Waldbesitzer und durch eigene 
Leistungen der Kammer aufgebracht. 

3. Bayern. 

a) Bauernkammern. In Bayern ist fiir die Berufsvertretung der Landwirt
schaft das "G. v. 20. Marz 1920 iiber die Bauernkammern" maBgebend. 
Zur Landwirtschaft im Sinne des Gesetzes gehort auch die Forstwirtschaft 
in den Private, Gemeinde-, Stiftungs- und Korperschaftswaldungen. Auf die 
im Eigentum des Staates und des Reichs stehenden forstwirtschaftlichen Grund
stiicke findet das Gesetz keine Anwendung. 

Die Vertretungskorper sind: 
1. die Bezirksbauernkammern mit 15-20 Mitgliedern fUr jeden Bezirk 

und jede unmittelbare Stadt; 
2. die Kreisbauernkammern mit 30 Mitgliedern fUr jeden Regierungs

bezirk; 
3. die Landesbauernkammer mit je 6 von den Kreisbauernkammern 

gewahlten Mitgliedern (i. G. also 48), wovon mindestens je 5 ausiibende Land
wirte sein miissen. 

Jede dieser drei Kammern kann sich durch Zuwahlen um hochstens 1/5 der 
Zahl der gewahlten Mitglieder verstarken. - Sie sind Korperschaften des offent
lichen Rechts. 

1) Bertog, Deutsche Forstztg. 1913, 275. 

22* 
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Die Wahlen zu den Bezirks- und Kreisbauernkammern erfolgen unmittelbar 
nach dem Grundsatz der Verhaltniswahl auf fUnf Jahre. Wahlberechtigt sind 
ohne Unterschied des Geschlechts Eigentiimer, NutznieBer, Pachter, Verwalter 
usw. landwirlschaftlicher Grundstiicke (nur einer fUr jeden Betrieb). 

Den Bauernkammern kommt die Wahrnehmung und Vertretung der An
gelegenheiten der Landwirtschaft in. wirtschaftlicher und fachlicher Beziehung 
zu. Von den besonders aufgefUhrten 9 Aufgaben sind mehrere fUr die Forst
wirtschaft iiberhaupt nicht einschlagig. - Fiir bestimmte Angelegenheiten 
konnen Ausschiisse eingesetzt und Sachverstandige zugezogen werden. 

Die Ausgaben werden auBer durch eigene Einnahmen und freiwillige Zu
schiisse des Staates, der Kreise, Bezirke und Gemeinden durch Umlagen 
auf die Grundsteuer gedeckt. 

AuBer der eingangs erwahnten Zugehorigkeitserklarung der "Forstwirt. 
schaft" ist dieselbe im ganzen Gesetz mit keinem Worte weiter erwahnt. Man 
hat sich damit begniigt, sie der Landwirtschaft tributpflichtig zu machen. 

b) Landwirtschaftlicher Verein. Bis zur Errichtung der Bauern
kammern bildete derselbe die einzige amtlich anerkannte und organisierte Ver
tretung der Landwirtschaft. Er wurde im Jahre 1809 begriindet und yom Konig 
anerkannt und durch V. v. 25. Oktober 1895 neu organisiert. Da seine amt
liche Mission, beratendes Organ der Regierung zu sein, mit der Errichtung 
der Bauernkammern wegfiel, organisierte er sich durch BeschluB yom 30. Sep
tember 1920 unter Aufrechterhaltung der bisherigen Vertretungsformen als 
freier Verein mit dem Zweck, aIle Angelegenheiten der bayerischen Landwirt
schaft wahrzunehmen, zu fordern und zu vertreten. Zu seiner Wirksamkeit 
gehort auch wie bisher die Pflege der Forstwirtschaft, besonders in den Privat
waldungen. 

Sein oberster Vertretungskorper ist der Landwirtschaftsrat. Weiter
hin gliedert er sich in Kreis- und Bezirksvereine und eventuell auch in Orts
vereine und deren Vertretungskorper, die Kreisausschiisse und Bezirksaus
schiisse. Die Bezirksausschiisse konnen Geschaftsabteilungen einrichten, auch 
fUr Waldpflege. 

4. Andere staaten. 

Landwirtschaftskammern wurden ferner errichtet in: 
Wiirttemberg 1919, Baden 1907, Hessen 1906, Oldenburg 1900, Mecklen

burg-Schwerin 1916, S.-Weima1: 1909, Braunschweig 1906, S.-Gotha 1907, 
S.-Meiningen 1919, S.-Altenburg 1902, Anhalt 1900, Waldeck 1905, Schwarz
burg-Sondershausen 1901. 

Andere Berufsvertretungen sind: 
Sachsen seit 1848 Landeskulturrat; Mecklenburg-Strelitz seit 1890 Land

wirtschaftlicher Hauptverein; Koburg seit 1883 Landwirtschaftsrat (seit 1. Juli 
1920 in eine gemeinniitzige Stiftung umgewandelt); Schwarzburg-Rudolstadt 
a) Oberherrschaft seit 1891 Landwirtschaftsrat, b) Unterherrschaft seit 1875 
Landwirtschaftlicher Hauptverein; Lippe Landwirtschaftlicher Hauptverein; 
ReuB a. L. seit 1917 Land- und Forstwirtschaftlicher Hauptverein; ReuB j. L. 
seit 1890 Zentralorgan der land- und forstwirtschaftlichen Vereine. 

2. Die sachlichen Mittel. 
Unabhangig von der Frage, von welchen Organen und Organisationen die 

Pflege der Privatwaldwirtschaft gehandhabt wird, Eei im folgenden auf die MaB
nahmen hingewiesen, die zur Abstellung bestehender Mangel und zur Unter
stiitzung der Privatwaldbesitzer dienlich sind. 



Die Pflege der Privatwaldwirtschaft. 341 

A. Belehrung und AufkUirung. 

Es ist dringend notwendig, daB die Waldbesitzer iiber die zweckmaBigste 
Art der Begriindung, der Pflege und Nutzung des Waldes belehrt werden. 
In dieser Riehtung wurde im Verlaufe des 19. Jahrhunderts vieles versaumt 
und erst in neuerer Zeit zeigten sieh hierin die Anfange eines Fortsehrittes. 
Man griindete niedere und hohere Land wirtsehaftssehulen, stellte Wander
lehrer fiir die Landwirtsehaft an, gibt mit Hilfe der landwirtschaft1ichen 
Vereine Kalender, Flugschriften usw. landwirtschaftlichen Inhalts heraus, 
- der forstliche Unterricht wurde dabei aber entweder ganz vernachlassigt 
oder doch nur stiefmiitterlich behandelt. 

Es ist, nicht zu bestreiten, daB viele Grundbesitzer ein weitgehendes Ver
standnis fiir die Waldwirtschaft haben. Aber der groBen Masse derselben fehlt 
es; sie halt an alten V orurteilen und althergebrachten Gewohnheiten fest, 
iibt bei der Begriindung und Pflege der Bestande eine schlecht angebrachte 
Sparsamkeit (schleehtes Pflanzenmaterial, zu weitstandige Kulturen, nicht 
standortsgemaBe Holzarten, Benutzung unbrauchbaren Vorwuchses, keine 
SchutzmaBregeln gegen schadliche Forstinsekten, namentlich Riisselkafer 
und Borkenkafer, keine Schlagpflege, zu weitgehende Gewinnurtg von Neben
nutzungen, insbesondere von Streu, unverstandige Durchforstung) und ver
steht nieht einmal beim Verkaufe des Holzes alle Vorteile auszunutzen .. 

Damit der bauerliche Waldbesitzer vor Schaden bewahrt werde und daB 
Verstandnis fiir den forstlichen Betrieb in diese Kreise immer mehr eindringe, 
ist es im hochsten Grade wiinschenswert, daB der forstliche Unterricht in allen 
landwirtschaftlichen Schulen niederen und hOheren Grades eine griindliche 
Behandlung erfahrt, daB in Gegenden mit viel Privatwaldbesitz mangels bequem 
gelegener landwirtschaftlicher Schulen besondere forstliche Unterrichtskurse 
durch Sachverstandige abgehalten werden, daB forstliche Sachverstandige 
Bach Art der landwirtschaftlichen Wanderlehrer nicht nur Vortrage iiber die 
Technik des forstlichen Betriebes, sondern auch iiber den Stand des Holzmarktes 
abhalten, daB den Staatsforstbeamten, aller Dienstgrade die Unterstiitzung 
der Privatwaldbesitzer in jeder Hinsicht zur Pflicht gemacht wird, daB unter 
der bauerlichen Bevolkerung geeignet' geschriebene forstliehe Biicher, Kalender 
und Zeitsehriften Verbreitung finden, daB vor allem die Waldbesitzerverbande, 
Waldbauvereine usw. sowie auch die landwirtsehaftlichen VereiniglIDgen allet 
.Art die Pflege der Privatforstwirtschaft und die Verbreitung forstlicher Kennt
nisse sich zur AuIgabe machen. 

Bei allen Unterweisungen ist auf den Anschauungsunterricht im Walde 
selbst durch Abhaltung von Exkursionen besonderes Gewicht zu legen und 
im Auge zu behalten, daB fiir den Privatforstbetrieb vielfach andere Gesichts
punkte in Betracht kommen als fiir den Staatsforstbetrieb. 

B. Forderung der Wiederaufforstung. 

Die Pflicht, abgeholzten Waldboden ehestens wieder zu bestocken, kann 
und muB jedem Waldbesitzer auferlegt werden. Durch die Wiederaufforstung 
geniigt der Privatwaldbesitzer der Nachhaltigkeit der Waldnutzung. Dem 
kleineren Waldbesitz muB aber die Gelegenheit geboten werden, einwanPfreies 
Saatgut oder Pflanzenmaterial sich zu beschaffen. 

1. Beschaffung des Waldsamens. Das Schicksal der Forstwirtschaft 
ist in erster Liniean die Begriindung von Holzbestanden gekniipft, die unter 
den gegebenen Standortsverhaltnissen hochste Massen- und Wertsleistungen 
hervorbringen. Voraussetzung hiefiir ist, daB zur kiinstlichen Bestandsbegriin-
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dung nur solches Saatgut verwendet wird, das vermoge seiner Abstammung 
standortgemaBe Baume erzeugt. 

In'der letzten Zeit ist es auch in Deutschland zur GewiBheit geworden, 
daB durch den gewerbsmaBigen Samenhandel ohne Wahl und Priifung fremd
landischer Kiefernsamen geliefert Wurde, aus dem nur minderwertige Bestande 
aufgehen, weil die Rasse, von der der Same herriihrt, andere Anforderungen 
an den Standort stellt als ihn das gegebene Waldgebiet aufweist. Damit ist die 
Samenprovenienzfrage zur forstlichen Tagesfrage geworden, die an Wichtigkeit 
von keiner anderen iibertroffen wird. 

Hier ist nicht der Ort, diese naturwissenschaftliche und waldbauliche Frage 
erschopfend zu erortern. Es konnen nur die allgemeinen Gesichtspunkte, die 
auf die Beseitigung der MiBstande abzielen, hervorgehoben werden. 

Bemerkenswert ist, daB man zuerst in Schweden auf diese Frage aufmerksam wurde, 
nachdem von den 1840er Jabren an groBe Mengen Kiefernsamen von den Darmstadter 
Klenganstalten bezogen worden waren. Schon 1855 wurde auf der Versammlung des Vereins 
der warmlandischen Bergleute dariiber verhandelt. Es wurde beobachtet, daB bei der 
"Deutschkiefer" Krummwiichsigkeit und friihzeitiges Absterben hervortreten. ·lm Jahre 
1882 verbot die Forstverwaltung die Verwendung von fremden Kiefern· und Fichten
samen in den schwedischen Staatsforsten, 1888 wurde die Einfuhr desselben mit Zoll belegt 
und durch ErhOhung der Zollsatze 1899 und 1911 weiter erschwert, dann wurde 1910 die 
Vorschrift erlassen, daB der eingefiihrte Kiefern- und Fichtensamen mit Eosin gefarbt 
werden muB (Mitteilungen der forstlichen Versuchsanstalt Schwedens, 9. Heft, abgedruckt 
im A; A. f. d. F. 1913, Nr. 25). 

Anfang der 1890er Jahre warnte auch von Sievers vor der Verwendung deutschen 
Kiefernsamens in Livland. 

Die Frage wurde vorerst nur gegeniiber dem Kiefernsamen aktuell und 
'Wissenschaftlich und praktisch verfolgt, weil bei dem ungeheuer groBen Ver
breitungsgebiet der . Kiefer in Europa und Asien viele Rassen vorkommen, 
die sich durch die Wiichsigkeit, die Wuchsform und durch die Anspriiche an 
den Standort wesentlich voneinander unterscheiden, ohne daB an dem Samen
korn dieser Unterschied von vornherein festgestellt werden konnte. Ais vollig 
unbrauchbar hat sich der siidfranzosische und ungarische Kiefernsamen er'Wiesen. 
Mit ,dem belgischen dagegen hat man bessere Erfahrungen gemacht, weil in 
Belgien die Kiefer erst in den 1860er Jahren mit deutschem Saatgut angebaut 
wurde. 

Die Provenienzfrage liegt aber nicht so, daB es sich ausschlieBlich urn den 
Gegensatz- zwischen deutschem und auslandisllhem Saatgut handelt, sondern 
es kommen auch die unterschiedlichen Wuchsgebiete innerhalb Deutschlands 
selbst in Betracht. Der Kernpunkt liegt in dem Begriff "Wuchsge biet". 
So scheint die ostpreuBische Kiefer besondere Eigenschaften aufzuweisen, 
die bei der Verpflanzung nach den westlichen Provinzen degenerieren. Auch 
die ostpreuBische Fichte ist eine andere Rasse als die siiddeutsche. In Schweden 
und Norwegen hat man beobachtet, daB der aus den siidlichen Provinzen stam
mende Kiefernsamen sich zur VerWendung im Norden nicht eignet. Die nor
dischen Kiefern Skandinaviens bewahren sich wieder in Deutschland nicht, 
da sie zu langsam wachsen. 

Naturwissenschaftlich kann es keinem Zweifel unterliegen, daB die Herkunft 
des Saatgutes auch bei allen anderen Holzarten, besonders bei Fichte und 
Larche, eine ausschlaggebende Rolle spielt. Nur scheint hier der Rassenunter
schied, wegen des eingeschrankteren Verbreitungsgebietes nicht so vielgestaltig 
zu sein wie bei der Kiefer. 

Eine volle Gewahr dafiir, daB aus dem fiir die Nachzucht der Holzarten 
verwendeten Samen Bestande hervorgehen, die eine den ortlichen Standorts
verhaltnissen, insbesondere dem Klima, angepaBte hochste Wuchsleistung auf
weisen, ist nur dann gegeben, Wenn der Same von Mutterbaumen gewonnen 
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ist, die dem einschlagigen Wuchsgebiet entstammen und auch ihrerseits normal 
entwickelt sind. 

Die schadlichen Folgen der Verbringung von Kiefernrassen in Gegenden, die den klima
tischen Bedingungen ihrer Heimat nicht angepaBt sind, sind nach den bisherigen allerdings 
nur an jungen Pflanzen gemachten Beobachtungen nach Sehwappaeh folgende 1): 

"Sie verlieren entweder ihre guten Eigenschaften (sie werden kriippelwiichsig); 
sie behalten zwar ihre Eigenschaften, aber diese sind unter den anderen Verhaltnissen 

ala Nachteil anznsehen (Langsamwiichsigkeit); 
oder sie unterliegen Gefahren, die in ihrer Heimat nicht oder nur in weniger bedenk

lichem MaBe auftreten (Schiitte); 
oder sie leiden in erhohtem MaBe unter Se hnee bruc h; 
oder sie zeigen geringere Widerstandskraft im Wettbewerbe mit anderen Holzarten 

und im Kampfe mit Unkraut". 
Da im Laufe der letzten Jahrzehnte einige hunderttau.send Hektar Kiefern

boden mit Samen bestellt wurden, aus dem sich nur schlechtwiichsige, kriippel
hafte, miBgebildete und dazu noch liickige Bestande entwickelten, ist der 
dadurch der deutschen Forstwirtschaft erwachsene direkte und 
indirekte Schaden enorm hoch. 

Es ist deshalb Pflicht des Staates, dafUr zu sorgen, daB ein so wichtiger 
Zweig der Bodenkultur wie die Forstwirtschaft in den Grundlagen seiner 
natiirlichen Existenz nicht erschiittert wird. 

In erster Linie sind die Staatsforstverwaltungen berufen, durch Sam
meln und Gewinnung aller in den hiefUr geeigneten Bestanderi des Staatswaldes 
anfallenden Samenmengen den Bedarf nicht nur fiir den eigenen Betrieb, sondern 
auch fUr die Privat- und Kommunalforsten nach Moglichkeit zu decken. Hiezu 
ist die Errichtung von staatlichen Klenganstalten und die Bereitstellung von 
Aufbewahrungsraumen erforderlich, ferner die Reservierung und entsprechende 
Bewirtschaftung (Lichtbetrieb) besonders gutwiichsiger Bestande und Baum
gruppen zum Zweck der Samenerzeugung, Ausbildung von Arbeitern fUr die 
Zapfengewinnung, Gewahrung von Pramien fUr gelegentliche Sammler von 
Saatgut, und die Verpflichtung der Beamten, ihren eigenen Samenbedarf nach 
Moglichkeit selbst zu decken (an gefallten Baumen, Of en- und Sonnendarre). 

Soweit die Staatsforstverwaltungen aus technischen Griinden diese Aufgabe 
nicht allein bewaltigen konnen, muB der Staat dahin wirken, daB durch die 
forstwirtschaftlichen Berufsvertretungen oder durch einzelne Wald
besitzer selbst an der Beschaffung einwandfreien forstlichen Saatgutes mit
gearbeitet wird. Dieses Ziel kann erreicht werden, Wenn die privaten und kom
munalen Waldbesitzer durch Gesetz gezwungen werden, die Erntung des in 
ihren Waldungen anfallenden Samens gegen Entgelt wenigstens zu dulden. 
Durch die Praxis der letzten 50 J iLhre, die Sorge fUr die Beschaffung der Samereien 
dem Findertalent der Handler zu iiberlassen, ist es so weit gekommen, daB 
die Waldbesitzer, staatliche Verwaltungen nicht ausgeschlossen, die Gewinnung 
der Samenzapfen in ihren Waldungen verboten oder durch driickende Be
dingungen erschwert haben. Die Furcht vor Beschadigung der Baume, Riick
sichten auf die Jagd und vor aHem die den Beamten erwachsende kleine Unbe
quemlichkeit der Dberwachung der Zapfenbrecher bilden hiefiir die Begriindung. 

Der durch die Gestehungskosten bedingte Preis des Samens muB gegen
iiber der Garantie fUr die Zuverlassigkeit der Qualitat zuriicktreten. 

Dbernimmt der Staat in der angegebenen Weise die Versorgung der deutschen 
Forstwirtschaft mit heimatlichem Saatgut, so ist von da bis zum Staats mono
pol nur noch ein kleiner Schritt. Die Einfiihrung desselben oder wenigstens 
einer staatlichen Unternehmung mit monopolartigem Charakter ware die sicherste 

1) Schwappach, Die Bedeutung und Sicherung der Herkunft des Kiefemsamens. 
Neudamm 1914, S. 12. 
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LOsung der Waldsamenfrage. Selbstverstandlich miillte der allgemeine Rahmen 
durch ein Reichsgesetz festgesetzt werden, die technische Durchfiihrung konnte 
soweit es zweckmaBig ist, den Bundesstaaten iibertragen werden. Ein solches 
Produktions~ und Vertriebsmonopol darf keinen fis}talischen Zweck verfolgen, 
also nicht auf Gewinn arbeiten, sondern nur auf die Deckung der SeIbstkosten 
bedacht sein. Der Wert des Rohproduktes, d. h. des am Baume hangenden 
Saatgutes muB auch fiir die Staatswaidungen in Rechnung gestellt werden. 

Durch das Eingreifen des Staates 'Wird die Privatindustrie lahmgelegt. 
Daraus kann kein Grund gegen diese staatliche Tatigkeit erblickt werden, 
nachdem erwiesen ist, daB die private Tatigkeit versagt hat und auch beim 
besten Willen der Einz~lunternehmer keine Sicherheit geboten ist, daB sie nicht 
seIber getauscht werden. Inwieweit es moglich ist, die bestehenden Kleng
anstalten fiir die technische Durchfiihrung in Anspruch zu nehmen, ist eine 
Frage fiir sich. 

Wenn jedes Samenkorn, das in Deutschlands Forsten gedeiht, geerntet wird, ist· die 
Menge fiir die Befriedigung der deutschen Forstwirtschaft ausreichend. Der Einwand 
der UnzuIanglichkeit ist hinfallig. Dadurch, daB man mir den geringsten Teil des Anfalles 
bisher einbrachte, gin~ jeder MaBstab fiir die wirklich erreichbare Menge verloren. Die 
Jahre, in denen nicht ngendwo in den groBen klimatisch gekennzeichneten Wuchsgebieten 
der einzelnen Holzarten wenigstens ein kleiner Samenertrag anfallt, sind auBerst selten. 
Wiirden auch kleine Ertrage sorgfaltig geborgen und den Verfahren zur Aufbewahrung 
des Fichten-, Kiefern- und Liirchensamens auf f'inige Jahre mehr Aufmerksamkeit geschenkt 
wie bisher (in Tonnen mit verdiinnter Luft, Kiihlraumen). so daB der reiche Ertrag eines 
Jahres auf die folgenden Jahre verteilt werden kann, dann kann es nie an einheimischem 
Samenmaterial fehlen. Aber selbst fur den Fall, daB trotz aller Sorgfalt einmal Samenmangel 
eintritt, ist es immer noch wirtschaftlicher, die Kulturtlitigkeit in diesem Jahre ganz aus. 
zusetzen, als ungeeignetes Saatgut zu verwenden. Macht man sich sonst doch gemeinhin 
kein Gewissen daraus, bei Durchfiihrnng der natiirlichen Verjiingung auf den Eintritt 
von Samenjaluen jahrelang - oft umsonst - zu warten. 

Rin weiteres Mittel zur Ermoglichung der Deckung des Samenbedarfes ohne Verwendung 
auslandischen bzw. nicht standortsgemaBen Samens ist die Einstellung der Samen
verschwend ung, die· gerade in Staatswaldungen immer noch getrieben wird. Durch 
zu dichte Kulturen wurde der Waldwirtschaft schon mehr Schaden zugefiigt ala durch 
Vernachlassigung derselben. 

Ein Ausgleich zwischen reichen und mageren Samenjahren wird ferner durch die 
Erziehung der Pflanzen in Forstgiirten erreicht. Wenn bei ergiebigem Samenertragnis 
Pflanzen auf Vorrat gezogen werden, kommt man iiber die mageren Jahre hinweg, indem 
man eben p£lanzt, wenn sonst auch in dem betreffenden Wald die Saat iiblich L'It. 

Durch guten Willen, Beweglichkeit und Aufgabe von alten Gewohnheiten kann auch 
die forstliche Samenfrage in befriedigender Weise gelOst werden. 

Zur Durchfiihrung des Programms gehort endlich das bedingte V er bot 
der Sa meneinfuhr aus dem Ausland. Bedingt.deswegen, weil unter Umstanden 
fiir die Grenzgebiete ausiandischer Same noch brauchbar ist und die Einfuhr 
von Samen der sog. exotischen Holzarten zugelassen werden mull. Die Ein
fuhr muB aber in jedem Einzelfall von besonderer Erlaubnis abhangig gemacht 
und unter strenge Aufsicht gestellt werden. 

Eine gewisse Abhilfe wurde durch die auf Veranlassung und unter der Leitung 
des friiheren Forstwirtschaftsrates des Deutschen Forstvereins im Jahre 1910 
ins Leben gerufene "Kontrollvereinigung deutscher Besitzer von 

. Samenklenganstalten und Forstbaumschulen" auf die Weise geschaffen, 
daB die derselben angehorenden Firmen ("Kontrollfirmen") sich verpflichten 
miissen, nur deutschen Kiefernsamen zu handeln und ihre Betriebe der Auf
sicht des Deutschen Forstvereins zu unterstellen. Eine unbedingte Sicher
heit ist aber dadurch nicht geschaffen, da die Kontrolleure von den Kleng. 
anstalten und diese von den Zapfenlieferanten getauscht werden ltonnen. Die 
den zugelassenen Klenganstalten eingeraumte Monopolstellung hat auch zu 
bedeutender Preissteigerung des Samens schon vor dem Krieg gefiihrt. 
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2. Beschaffung der Waldpflanzen. In den Privatwaldungen wird 
mehr gepflanzt als gesat. Die Frage ist daher, in welcher Weise die Pflanzen 
beschafft werden konnen. Was im vorausgehenden uber die Auswahl des Saat
gutes gesagt wurde, kommt bei der Pflan~enerziehung in erster Linie zur 061-
tung. Nur Pflanzen, die ihre beimatlichen Standortsverhaltnisse in dem betref
fenden Waldgebiet wiederfinden, diirfen verwendet werden. 

a) Die Erziehung der Pflanzen durch die Privatwaldbesitzer 
sel ber. Diese Aufgabe kann man nur dem GroBwaldbesit.z zuschieben. Beim 
einzelnen bauerlichen Waldbesitzer ist dieses Ziel nur selten erreichbar, weil 
der Bedarf an Pflanzen so gering und nach Zeit und Menge so wechselnd ist, 
daB sich die eigene Aufzucht in der Regel nicht lohnt. Oft tritt der Pflanzen~ 
bedarf an den Privaten auch unvermutet heran, wenn er durch personliche 
Verhaltnisse zur V ornahme groBerer Riebe veranlaBt ist. 

lmmerhin ware es wUnschenswert, daB die Waldpflanzenzucht in den 
Hausgarten neben der Gemuse- und Blumenzucht oder sonst an geeigneten 
in der Nahe der Anwesen gelegenen Platzen betrieben wird. Denn daB man 
Waldpflanzen nur im Walde selbst ziehen konne, ist ein Aberglaube. Der Vor
teilliegt in der Moglichkeit, die Anlage und Pflege der Pflanzbeete ohne Zeit
verlust fUr die ubrigen Arbeiten nebenbei, auch durch Frauen und Kinder, 
ausfiihrenund dieselben immer uberwachen zu konnen. 1m Eyachtal in WUrt
temberg ist diese Pflanzenzucht im kleinen unter der bauerlichen Bevolkerung 
schon langer" ublich. 

Ein groBerer Erfolg bnn durch (genossenschaftliche) Vereinigung der 
Privatwaldbesitzer unter sich (Waldbauvereine), je nach den ortlichen 
Verhaltnissen auch in Verbindung mit waldbesitzenden O6meinden usw., erreicht 
werden, indem sie groBere Saat- und Pflanzgarten anlegen. Nach dieser Rich
tung ergibt sich fUr die Waldbesitzerverbande ein dankbares Feld der Bet.atigung 
durch Anregung und Mithilfe, wenn dieselben nicht selbst als Unternehmer 
auftreten wollen. 

b) Der Ankauf der Pflanzen aus privaten Pflanzenzuchtanstalten. 
Es ist eine forstpolitisch charakteristische Erscheinung der Neuzttit, daB private 
Unternehmungen zur Erziehung von Waldpflanzen in immer steigender Zahl 
und groBerem Umfang gegrundet werden. Dieselben sind zu begriiBen, weil 
sie zur Forderung des Kulturbetriebs im Privat- und O6meindewald bei
tragen. FUr die Versorgung des Staatswaldes sollten sie nur ausnahmsweise 
im Notfall in Betracht kommen, da es Pflicht und Ehrensache der Staatsforst
behorden ist", die Pflanzenzucht selbst zu pflegen. 

1m allgemeinen muB man anerkennen, daB die Pflanzenzuchtanstalten 
bisher technisch Gutes leisteten. Andererseits darf man aber auch die Nachteile 
und MiBstande nicht aus dem Auge verlieren. 

Auch sie haben bis vor kurzer Zeit auf die Herkunft der Samereien fiir 
ihre Pflanzenzucht nicht die mindeste Rucksicht genommen und zur Ver
breitung ungeeigneter Rassen viel beigetragen. Wenn der Betrieb einwand· 
frei sein soIl, muB bei jeder Pflanzenlieferung das Wuchsgebiet des Saatgutes 
angegeben werden, woraus folgt, daB in diesen Gartnereien die Pflanzen nach 
der Herkunft des Samens und den dazu passenden Absatzgebieten der Pflanzen 
getrennt erzogen werden mussen. 

FUr die erste Jugendentwicklung macht sich auch der Nachteil geltend, 
daB die Pflanzen im Walde meistens einen anderen Boden finden als der ist, 
in dem sie erzogen wardan. lnfolgedessen muB sich das Will'zelsystem den 
neuen VerhaItnissen erst anpassen. Ferner stellen sich durch den Bezug und 
den Eisenbahntransport auf weite Entfernung verschiedene MiBstande ein: 
Vertrocknen, Ersticken, ungeeignete Zeit des Eintreffens, besonders in Beziehung 
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zu den Feldarbeiten im Friibjahre, hohe Transport- und Verpackungskosten. 
Der Abgang an Pflanzen kann daher hohe Betrage erreichen. 

Fiir den einzelnen Waldbesitzer ist der Bezug insofern mit Umstanden 
verkniipft, als er sich mit anderen zum gemeinsamen Bezug vereinigen muB. 
Daher ist die Vermittlung durch die ForstbehOrden, Waldbesitzerverbande 
und landwirtschaftliche Vertretungen meistens nicht zu entbehren. 

c) Ankauf aus den Staatswaldungen. Die StaatsforstbehOrden diirfen 
sich der Pflicht nicht entziehen, bei der Versorgung der Privatwaldbesitzer 
und . Gemeinden, namentlich derkleineren, mit Pflanzen mitzuhelfen. Diese 
Unterstiitzung wird allerdings nicht iiberall restlbs moglich sein, besonders 
dann nicht, wenn die Staatswaldungen von den Waldungen der Privaten zu 
entfernt liegen und von dem Gesamtwaldbesitz der betreffenden Gegend nur 
einen geringen Prozentsatz ausmachen. Die Pflanzen unter den Gestehungs
kosten zu liefern, hat der Staat keine Veranlassung. 

Tatsachlich werden von den groBeren Staatsforstverwaltungen seit Jahren 
jahrlich viele Millionen Pflanzen an Private abgegeben. 

3. Kulturhilfen. Ausbildung von geschulten Kulturarbeitern 
durch den Staat, Gemeinden, Waldbesitzerverbande, Waldbauvereine, landwirt
schaftliche Organisationen, Genossenschaften, ev. Aufstellung besonderer Forst
kulturtechniker. 

Belohnungen und offentliche Anerkennungen fiir gut ausgefiihrte 
Kulturen '(Baden; Bayern, Ungarn, RuBland). 
.. Geld bewilligung.en.. aus ?ffentlichen Kassen sind nur angebracht. fUr 
die Aufforstung von Odlii.nderelen. In PreuBen wurden und werden ummttel
bare Geldbewilligungen aus der Staatskasse fiir die, Wiederbewaldung von Od
lii.ndereien in groBerem Umfange gewahrt. Ein durchschlagender Erfolg ist damit 
auf dem hohen Venn und in der Eifel erzielt. Allerdings erhielten solche :&>1-
hilfen fast nur die Gemeinden als solche, in deren Besitz sich diese Odlii.ndereien 
befinden. 

Von 1854-1892 wurden in der hohen Venn rund 2000 ha mit E'inem .Aufwand von 
370373 M. (pro Hektar 190 M.) kultiviert. den nur der Staat leistete. - In der Eifel 
wurden bis ]892 aufgeforstet 15716 ha mit 1020 779 M. Staatsbeihilfe und 318662 M. 
Gemeindeleistungen. 

C. Sonstige Mittel. 

Als solche kommen in Betracht: 
Eine Steuerpolitik, welche den Waldbesitzer nicht erwiirgt. 
Die Beleihung des Waldbesitzes durch die Hypothekenbanken usw. 
Die Forderung des forstlichen Genossenschaftswesens und Beschrankung 

der Teilbarkeit des Privatwaldbesitzes auch bei Erbauseinandersetzungen. 
Die Ausfiihrung der Forsteinrichtungsarbeiten durch die Staatsiorst

behorden auf Antrag des Waldbesitzers gegen Bezahlung. Dieser Aufgabe 
unterzieht sich zur Zeit nur die sachsische Forsteinrichtungsanstalt. 

Die Beurlaubung von Staatsforstbeamten, welche auf langere Zeit 
in den Privatforstdienst iibertreten wollen. 



Neuntes Kapitel. 

Gemeindewaldwirtschaft. 

I. Geschichtliche Entwicklung des Gemeindewald
eigentuIDs als Teil des Gemeindevermogens. 

Die Gemeindewaldungen sind zum gra£ten Teile markgenossenschaftlichen 
Ursprungs. Der kleinere Teil derselben kam als Abfindung fiir abgelaste Forst
rechte in Staatswaldungen in den Besitz der Gemeinden, ferner durch Kauf, 
Schenkung (namentlich bei Griindung von Stadt en und Markten), Verpfandung 
und Aufforstung von Gemeindegriinden. 

1. lIarkgenossenschaft 1). 

Die Ansiedlung der germanischen Volksstamme erfolgte der Regel nach in 
Darfern, bestehend aus 10-30 Hafen, und spater auch noch auf kleineren Stellen. 
Nur in der niederrheinisch-westfalischen Tiefebene und im Alpenvorland findet 
sich die Ansiedlung in Einzelhofen. In den Alpengegenden ist die Einzelansied
lung wohl in den-meisten Fallen auf den spateren Ausbau des grundherrlichen 
Eigentums zuriickzufiihren. 

Die Gesamtheit des Besitzes eines Dorfes bildete die G~markung. Dieselbe 
setzte sich aus drei wesentlichen Bestandteilen zusammen, namlich aus dem 
Ackerland, dem Weideland (Allmende) und dem Walde. Das Ackerland, 
erst durch Urbarmachung und Rodung von Wald entstanden, war in der nachsten 
Nahe des Dorfes. Urspriinglich wurde es von den Dorfbewohnern gemeinschaft
lich gebaut, vom sechsten Jahrhundert ab wurde es als Sondere-gentum unter 
dieselben nach gleichen Losen verteilt. Das Weideland und der Wald blieben 
gemeinschaftliches Eigentum der Dorfgenossen. Da diese Vereinigung im Besitz 
eine ausschlieElich germanische Rechtsinstitution ist und das spater eingefiihrte 
romische Recht ein ahnliches Besitzverhaltnis nicht kannte, hat die Rechts
wissenschaft dafUr den Begriff "Gesamteigentum" konstruiert. Das Weide
land war die notwendige Grundlage fUr die Durchfiihrung der Dreifelderwirt
schaft, welche zur Ernahrung des Viehes wahrend des Sommers auf die Weide 

1) Heusler, Institutionen des deutschen Privatrechts 1885, I, 262. - Gierke, Das 
deutsche Genossenschaftsrecht, 3 Bde. 1868-1881. - Schroder, Lehrbuch der deutschen 
Rechtsgeschichte. 3. Auf I., 1898. - Maurer, Einleitung zur Geschichte der Mark-, Hof-, 
Dorf- und Stadtverfassung und der offentlichen Gewalt 1856. - Dersel be, Geschichte 
der Dorfverfassung in Deutschland. 2 Bde., 1865/1866. - Lamprecht, Deutsches Wirt
schaftsleben im Mittelalter. 4 Bde., 1885/86. - Derselbe, Art. Grundbesitz (Geschichte) 
im Handworterb. d. Staatsw., 3. Auf I. , V, 107ff. - von Inama-Sternegg, Deutsche 
Wirtschaftsgeschichte. 1. Bd., 1879,2. Bd., 1891. - Mei tzen im Handworterb_ d. Staatsw., 
3. Auf I. , 1. Bd., 493ff. - Hanssen, Agrarhistorische Abhandlungen, 2 Bde., 1880. -
Endres, Die Waldbenutzung vom 13. bis Ende des 18. Jahrhunderts. Ein Beitrag ZUI 
Geschichte der Forstpolitik. Tiibingen 1888. 
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angewiesen ist (Allmendweide, Stoppel- und Brachweide, Waldweide), die 
wenigen Wiesen waren schlecht gepflegt und wegen der darauf den Dorf
bewohnern zustehenden Weiderechte im Friihjahr und Herbst nur einm.ii.hdig. 

Der Wald bildeie die auBere Grenze (marca) des Dorfgebietes und wurde 
oft auch mit dem Weideland zusammen gemeinhin Mark genannt. Auch die 
gemeinsame Bezeichnung Allmende fiir Wald und Weideland, d. h. Allmende 
im engeren Sinne, ist nicht selten. 

Die im Dorfe gesesseniltt freien Manner (Haushaltungsvorstande), welchen 
die gemeinsame Benutzung von Wald und Weide zustand, hieBen Markgenossen 
(Marker, Miterben, Ganerben, Holzgenossen, Erbexen, commarchiones, confines, 
coheredes usw.) und ihre Gesamtheit bildete die Markgenossenschaft 
(Gemein, Heimgereide usw.). Dieselbe war die alteste Form einer sozialen 
und wirtschaftlichen Organisation. und begriindete neben den Konigen und 
vielleicht auch einzelnen Grundherren das erste Waldeigentumsverhaltnis. 

Oft wil.ren auch mehrere Dorfschaften zu einer MarkgenoBBenschaft vereinigt, sei es, 
daB von Anfang an mehrere Dorfer auf der Grundlage eines gemeinsamen Waldes sich zu 
einer Genossenschaft vereinigten, oder daB von der ersten Ansiedlung aus spater weitere 
Niederlassungen (Toc h terd orfer) gegriindet wurden, die mit dem Mutterdorfe in genossen
schaftlichem Verbande blieben. In spaterer Zeit wurden dann solche groBe Marken in der 
Regel in kleinere zerlegt, indem jeder nutzungsberechtigten Orlschaft ein Teil alB Mark
eigentum zugewiesen wurde; 

Die Oberurseler Waldmark (Homburger Mark) umfaBte z. B. 29 Orlschaften. 
Zur gemeinen Mark gehorten auch die Gewasser, Brunnen, Steinbriiche f 

Lehm- und Sandgruben, Wiesen, Wege, Nutzungsrechte in landes- und grund
herrlichen Waldungen. 

Die Gesamtheit der Rechte und Nutzungen eines jeden Markgenossen an 
dem gemeinsamen Markeigentum und das Sondereigen bildeten zusammen 
den Begriff einer Hufe (huoba, Hube, mansus). Das zu einer Hufe gehorige 
Ackerland War urspriinglich so groB, daB es von der Familie samt Gesinde 
bestellt werden konnte, derselben voUen Unterhalt und die Mittel zur Bestreitung 
der offentlichen Lasten gewahrte. Meist Waren es 30 Tagwerke (jurnale), Morgen 
oder Joch (Juchart, jugerum). Die Einheit dieses MaBes bedeutete so viel Acker
land, als an einem Th.ge oder Morgen mit einem Pfluge bearbeitet werden konnte. 

Jeder Markgenosse hatte an Wald und Weide, iiberhaupt an die gemeine 
Mark, die gleichen Nutzungsanspriiche. Den MaBstab fiir die GroBe der Nutzung 
bildete der Bedarf, der bei der Gleichheit des Besitzes und der naturalwirt
schaftlichen Lebenshaltung zwischen den einzelnen Genossen urspriinglich 
keinen groBen Schwankungen unterworfen sein konnte. Diese Zweckbestimmung 
der gemeinen Mark hatte das' Verbot der VerauBerung von Nutzungsprodukten 
des Waldes und der Allmende (Holz, Futter, Stroh, Diinger, mit Waldmast 
gemastete Schweine, auf der Weide ernahrtes Vieh, Jagdbeute, Fische, ferner 
Brot, welches mit Holz aus demMarkwald gebacken war) und damit die wirt
schaftliche Abgeschlossenheit der Mark nach auBen zur Folge. Nur in zwei 
Fallen, die auch heute noch bei der Verwertung des Biirgerholzes in den Gemeinde
waldungen in der Regel vorgesehen sind, fand ein Verkauf von Waldprodukten 
durch die Markgenossenschaft selbst statt: Wenn der Naturalertrag nicht hin
reichte, um in hinlanglich groBen Teilen jedem Genossenschaftsgliede verab
reicht werden zu konnen oder Wenn der Ertrag groBer als der Bedarf War. Das 
traf zu fiir Holz, Weide und Mast. Kein Marker durfte innerhalb der Mark 
Privatwald besitzen oder sein Ackerland zu einem solchen machen. 

Ausmii.rkem, d. h. Orlsfremden, welche innerhalb der Dorfmark Grundeigentum hatten, 
wurden manchmal Holz- und Weiderechte gegeIi eine Anerkennungsgebiihr iiberlassen. 
Bei freudigen und traurigen Familienereignissen, sowie beim Eintritt unverschuldeter 
Arniut machte die Markgenossenschaft ohne Beschrankung auf die Mitglieder Geschenke 
durch Einraumung besonderer Waldnutzungen. 
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Trotz der Gleichberechtigung aller Genossen war offenbar schon von den £riihesten 
Zeiten an die Waldnutzung an bestimmte Vorschriften wirtschaftlicher Natur gebunden, 
die im Laufe der Zeit immer mehr ausgebeutet wurden . .Alle Waldnutzungen mutlten von 
den Markbeamten angewiesen werden. .Als Brennholz durften nur minderwertige Sorti· 
mente (Diirrholz, Windfalle, Gip£elholz, Weichholz, unschadliches Holz usw.) oder auch 
nicht masttragende Baume (unfruchtbares Holz, Taubholz) verwendet werden: Spater 
trat an Stelle des Bedarfsmatlstabes auch ein bestimmtes Mati, ferner Buchte man durch 
Beschrankung der Nutzungs. und Ab£uhrzeit auf bestimmte Termine, Bestimmung des 
Transportmittels, Lokalisierung der Nutzung auf bestimmte Distrikte der Holzverschwen
dung vorzubeugen und den wachsenden Anspriichen ciner gratler gewordenen BevOlkerung 
Rechnung zu tragen. 

Die gleichen Gesichtspunkte brachen sich unter sinngematler Abanderung hinsichtlich 
der Zuteilung des Nutz- und Bauholzes Bahn. Es bildete sich eine baupolizeiliche Aufsicht 
aus, die mit forstpolizeilichen Bestimmungen Hand in Hand ging. Eine grotle Rolle spielte 
auch das Zaunholz (Hagholz, Gehage), welches in grotlen Mengen zur Umfriedung der Felder 
und Garten zum Schutz gegen Weidevieh und Wild gebraucht wurde 1). 

Ein altverbiirgtes Recht der Markgenossenschaften war das der freien 
Seibstverwaitung. Oberstes Verwaltungsorgan und Genossenschaftsgericht 
war die zum Markerding (Holzgericht, Holting, Heimding usw.) versammelte 
Markgenossenschaft (Wahl der Beaxnten, Verteilung der Marknutzungen und 
Dienste, Strafen - "Einung" - fUr Markfrevel). Der hochste Markbeamte 
War der aus den Vollgenossen freigewahite Obermarker (Waidbote, Waldmeister, 
Holzgraf, Vogt, Schirmer usw.). Unter ihm standen die Wald- und Flurschiitzen. 
Der Obermarker erhielt besondere Nutzungs- und Ehrenrechte neben regel
maBigen Abgaben. Die Markbeamten bezogen Marknutzungen und einen Anteil 
an den Strafen, auBerdem gewisse Naturalleistungen. 

Die Schwachung oder der Untergang der markgenossenschaftlichen 
Organisation wurde herbeigefiihrt durch die Starung der urspriinglichen Gleich
heit der Hufen, durch die Aufteilungen der Marken, durch die Eingriffe der 
Grundherren und durch die Errichtung der Wildbannbezirke. 

1. Die urspriingliche ungefahre Gleichheit des Besitzes wurde ver
andert: 

a) Durch das Recht des Neubruches, d. h. das Recht eines jeden freien Mark
genossen, in der ausgedehnten gemeinen Mark, im Waid und Alimendiand fUr 
seine Rechnung zu roden und diese gerodete Flache zum Preise fUr die darauf 
verwendete Miihe und Arbeit als freies, dem 'Flurzwange nicht unterworfenes 
Eigentum zu erwerben. Diesegerodete Flache wurde der Regel nach mit einem 
Zaun umgeben (Einfang, captura). lndem viele streb same Markgenossen von 
dieser Befugnis reichlichen Gebrauch machten, entstand neben dem urspriing
lich zur Hufe gehorigen Land immer mehr neugewonnenes Rodeland. Damit 
wurden aber auch die Vermogensunterschiede unter den Markgenossen immer 
groBer. Die Flache des Markwaldes wurde verringert. 

b) Durch die Teilung beim Erbgang und den Verkttuf der Hufen, nament
lich yom 13. Jahrhundert abo 

c) Durch die damit Hand in Hand gehende Differenzierung des Bedarfes 
an den Nutzungen des Markwaldes und der Allmende. Der Besitzer des groBeren 
Anwesens bezog im Laufe der Zeit mehr Marknutzungen als ,der auf seinen 
urspriinglichen Besitz beschrankte HUfner oder der TeilhUfner. 

2. Markteilungen zu Sondereigentum fanden schon seit dem 13. Jahr
hundert statt. 'Sie wurden hauptsachlich durch die Streit'gkeiten unter den 
Markgenossen wegen des Nutzungsgenusses an Wa'd und Allmende veranlaBt 
und auBerdem durch die Lehren des romischen Rechts begiinstigt, nach welchen 
jeder Miteigentiimer die reale Teilung verlangen"kann. Auch die groBen mehrere 
Dorfschaften umfassenden Marken 'Wurden unter diese aufgeteilt. 

1) Naheres in meiner "Waldbenutzung usw." S. 7-56. 
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3. AuBer gegen die Aufteilungsbestrebungen hatten die Markgenossenschaften 
hauptsachlich noch gegen die Grundherren zu kampfen. Die Grundherr
schaft entwickelte sich vom 8. Jahrhundert ab zur ersten wirtschaftlichen Macht, 
indem die Konige den weltlichen und geistlichen GroBen des Reiches groBe 
Strecken des koniglichen Landes und namentlich des Waldes auf dem Wege 
der Belehnung verliehen. Diese durch ihren Latifundienbesitz machtigen Grund
herren umschlossen und durchsetzten mit ihrem Besitz das markgenossen
schaftliche Eigentum, residierten in oder in der Nahe der Dorfmarken oder 
lieBen ihre Beamten daselbst Wohnung nehmen. 

Sie brachten auBer durch die soziale Macht, die ihnen ihr ausgedehnter 
Besitz als solcher schon verlieh, die landliche Bevolkerung auch dadurch in ein 
unmittelbares wirtschaftliches Abhangigkeitsverhaltnis zu sich, daB sie im Laufe 
der Zeit einen immer groBeren Teil ihrer Landereien und Waldungen an die 
Dorfgenossen .und deren Kinder zwecks Kolonisation gegen bestimmte Lei
stungen oder Zins ausgetan haben und damit dieselben mit dem Bande der 
Grundhorigkeit umschlangen. 1m II. und 12. Jahrhundert War (nach Lam
prech t) weit tiber die Halfte alles deutschen Landes grundherrlich. 

Diese geschichtlichen Wandlungen wirkten umwalzend auf die Besetzung 
des Obermarkeramtes. Dasselbe wurde nun den hochst begiiterten Genossen 
tibertragen oder den in der Dorfmark sitzenden Grundherrn. Die politische 
Machtlosigkeit vieler Markgemeinden gab auch benachbarten Grundherren 
(Adelsgeschlechtern, Vorstanden geistlicher Institute) willkommenen AnlaB, 
der Genossenschaft S"hirm und Schutz anzubieten und damit die Oberherrschaft 
tiber dieselbe zu gewinnen (Vogtei). Die weitaus meisten dieser Grundherren 
gestalteten diese Vertrau{lnsstellung als Obermarker und Schutzherren zu einem 
vollstandigen Gewaltverhaltnis und Obere'gentumsrecht oder auch zu einem 
vollen Eigentumsrecht an der Mark, namentlich am Walde, aus. 

Das gleiche Streben, das Eigentum der Markgenossenschaften an sich zu 
reiBen, hatten nach der Ausbildung der Landeshoheit seit dem Ende des Mittel
alters auch die Landesherren, die - abgesehen von ihrer grundherrlichen 
Gewalt in dem Urnfang ihrer Besitzungen - das Obermarkeramt tiberall da, 
wo es nicht in festen Handen war, als ein ihnen zustehendes Hoheitsrecht in 
Anspruch nahmen. Von einzelnen Juristen wurde den Landesherren kraft 
des Bodenregals sogar das volle Eigentum an allen Waldungen des Landes 
zugeschrieben. 

4. Endlich wurden auch durch die Errichtung von Wildbannbezirken, die 
sich spater auch tiber das markgenossenschaftliche Eigentum erstreckten, sowie 
durch das Forst- und Jagdregal tiberhaupt die Eigentumsrechte der Markgenossen 
geschmalert. 

Alle diese geschichtlichen Vorgange hatten zur Folge, daB viele Markgenossen
schaften das volle Eigentum an Wald und Allmende an die weltlichen und geist
lichen Grund- und Landesherren verloren und durch erzwungene Vergleiche 
und Verzichte zu bloBen Nutzungsberechtigten, spater im Sinne der romisch
rechtlichen Servituten, herabgedriickt wurden. 

Die Klagen der Bauern tiber den Verlust ihrer Marken kehren auch in allen 
Jahrhunderten wieder und im Bauernkriege (1525) war eine Hauptbeschwerde, 
daB die Fiirsten Wald, Wasser und Jagd an sich gerissen haben. 

Bei der Enteignung der Markgenossenschaften hatten die Grundherren nicht immer 
leichtes Spiel. Vielfach wuBten sich auch Markgenossenschaften in einem jahrhunderte
langen erbitterten Kampf 1) eine gewisse Selbstandigkeit den Grundherren gegeniiber 
zu erhalten, indem letztere sich mit einer Bevorzugung im Genusse der gemeinen Mark 
begniigen muBten. Nicht selten wurde auch die Mark zum gemeinschaftlichen Eigentum 

1) Vgl. meine Mitteilung in A. F. u. J. Z. 1897, 183. 
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der Genossen und eines oder mehrerer Grundherren erklii.rt, in welchem Fall das MaB der 
Nutzung jeder Partei in der verschiedensten Weise reguliert wurde. Solche Markgenoss~n
schaften heiBen dann grundherrliche. 

Grundherrliche Marken entstanden aber nicht bloB auf diesem Wege, sondern auch 
dadurch, daB Kolonisten sich von Anfang an auf dem Privateigentum eines Grundherrn 
ansiedelten. Auch diese erlangten oft genossenschaftliche Rechte als Dorfgenossenschaften. 

Durch die Eingriffe der Grundherrschaft und infolge der unter den Markgenossen selbst 
eingetretenen Verschiebungen in bezug auf Besitz und Bedm ergab sich die Notwendig
keit, die Ausiibung der Nutzun~rechte durch lokale Ordnungen zu regeln. Dieselben 
fiihren den Namen Weistiimer (Offnungen, Rodel, Ehafttaiding usw.), d. s. Bezeugungen 
des hergebrachten Rechts und eingewurzelter wirtschaftlicher Gewohnheiten, und nehmen 
ihren Anfang erst im 12. Jahrhundert. 

2. Ortsgemeinde. 
Trotz aller Anstiirme gegen das genossenschaftliche Gesamteigentum gelang 

es vielen Markgenossenschaften, dasselbe zu behaupten und in den modernen 
Gemeindeverband mit heriiberzunehmen. Aber der rechtliche Charakter der 
Genossenschaft als solcher und der ihres Grundbesitzes 'WUrde mit der Bildung 
der modernen Gemeinde ein 'WesentIich anderer. 

Bis zum 16. Jahrhundert war die Dorfmarkgenossenschaft eine durch die 
Allmende und den 'Weit 'Wertvolleren Markwald zusammengehaItene Agrar
genossenschaft. Die Befriedigung der wirtschaftlichen Bediirfnisse der 
Genossen 'War ihre nachste und einzige Aufgabe. Eine eigentliche Vermogens
verwaltung mit Rechnungsablage scheint in aIterer Zeit nicht bestanden zu 
haben. Die Lasten 'WUrden durch Gemeindedienste und Naturalleistungen, 
nur ausnahms'Weise durch Geldbeitrage aufgebracht. Der Charakter der Mark
genossenschaft war jedenfalls vorwiegend ein privatrechtlicher. Mit der Erstar
kung der Landesherrlichkeit yom 16. Jahrhundert ab trat an Stelle der bisherigen 
Agrargenossenschaft die politische Ortsgemeinde, 'Welche die Gesamtheit der 
Ein'Wohner umfaIlte und durch die Zuteilung offentlichrechtli.cher Aufgaben 
ein Organ des Staats'Wesens 'WUrde, eine eigentliche Korporation. Die Verpflich
tungen der Gemeinden auf dem Gebiete des Polizei-, Armen-, VolksschuI
und Wegewesens notigten dieselben zur Aufbringung der hiefiir erforderlichen 
Mittel durch die Einfiihrung besonderer GemeindestEmern. Wenn schon dadurch 
dem Vermogen der friiheren Agrargenossenschaft eine iiber seine bisherige 
privatwirtschaftliche Bedeutung hinausgehende Aufgabe zugemessen 'Werden 
muIlte, so nahm dasselbe unter dem Einflusse des romischen Rechtes immer 
mehr den Charakter eines offentlichen Gutes an, dessen Nutzungen unter obrig
keitlicher Aufsicht zur Befriedigung der allgemeinen Gemeindebediirfnisse 
dienen und allen. Ortseinwohnern zugute kommen sollten. Denn nach den 
Lehren des romischen Rechts werden die Gemeindegiiter und Nutzungen ais 
res universitatis behandelt. Nicht mehr der Gesamtheit der Genossen, sondern 
der Gemeinde als Korporation (Korperschaft, Gemeinheit, universitas) mit juristi
scher Personlichkeit steht das Eigentum zu. Die Anteile der bisherigen Genossen 
sind Nutzungsrechte an einer fremden Sache (Servituten) oder Nutzungs
befugnisse, deren Ge'Wahrung von dem guten Willen der Gemeinde abhangt 1). 

Diese Rechtsgrundsatze, an 'Welchen auch die neueste Gemeindegesetzgebung 
im Prinzip festhalt, wurden aber infoige des Widerstandes, welchen die alten 
Nutzungsgenossen ais bisher bevorrechtete Klasse ihrer Durchfiihrung entgegen
setzten, nicht iiberall vollzogen. 

Schon in den alteren Zeiten 'War nur eine bestimmte Anzahl von Dorfmarks
be'Wohnern nutzungsberechtigt. In der "Obergangszeit von der alten markgenos
senschaftlichen Dorfgemeinde zur politischen Gemeinde gelang es dann an vielen 

1) Vgl. Wand, Gem.-O. 103. 
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Orten den alteingesessenen GenossenschaftsmitgliedeI'll, ihren Kreis gegen neue 
Zuziigler von auBen odeI' Nachgeborene in del' Gemeinde selbst zu schlieBen 
und ihre bisherigenNutzungsbefugnisse an Wald und Allmende zu selbstandigen 
Rechtsamen zu erheben. Ob dieses Bestreben ganz von Erfolg gekront war, 
hing von dem Fortschritt und del' Energie del' Gemeindegesetzgebung abo 

Gelang den alten Nutzungsberechtigten (HufenbesitzeI'll) die vollige Abson
derung von den iibrigen Biirgern del' Dorfmark als engere Gemeinheit, dann ent
stand eine neue deutschrechtliche Genossenschaft, eine Wirtschaftsgemeinde 
in del' politischen Gemeinde, die sog. Realgemeinde (Rechtsamegemeinde in 
derSchweiz). Bei diesel' ist die Mitgliedschaft durch den Besitz eines berechtigten 
Anwesens bedingt, indem das urspriinglich personliche Recht zu einem ding
lichen \"urde. Wurden die Nutzungsrechte am Gemeinwald und Gemeinland 
fiir personlich und frei verauBerlich erklart, dann spricht man auch von einer 
Nutzungsgemeinde, ohne daB dadurch abel' die rechtliche Natur dieser 
Vermogens- odeI' Kapitalgenossenschaft geandert wird. 

Haufiger War indessen die Entwicklung nach del' Richtung, daB die Staats
gewalt zwar den Genossenschaftsbesitz im Prinzip zum Eigentum del' politischen 
Ortsgemeinde erklarte, den GenuB desselben abel' unter Respektierung alten 
Herkommens und alter Rechtstitel (daher in Thiiringen "AltgemeindeH ) be
stimmten odeI' allen Gemeindemitgliedern zum ganzen odeI' teilweisen Pri vat
gebrauch iiberlieB. 

Die Existenz einer Realgemeinde erkennt in diesem FaIle das Gesetz. dann 
in del' Regel nicht an, Trotzdem ist es abel' nicht ausgeschlossen, daB unbeschadet 
del' Zuwendung del' Nutzungen des Gemeindevermogens an einen weiteren Kreis 
del' Gemeindebiirger den Besitzern del' alten Genossenschaftshofe noch selb
standige Sonderrechte (Realgemeinderechte, dingliche Privatrechte) am 
Gemeindevermogen eingeraumt sind. Unter allen Umstanden sind abel' die 
Nutzungsbefugnisse aller Einwohner Rechte an einer fremden Sache geworden 
(Allmendgut). 

Andererseits ist auch nicht ausgeschlossen, daB ein Teil der Nutzungen 
zur Bestreitung del' Gemeindebediirfnisse verwendet werden muB, womit ein 
Mittelweg geschaffen worden ist, den die franzosische Gesetzgebung schon im 
17. J ahrhundert gewahlt und bisher beibehalten hat. 

Auf Grund diesel' geschichtlichen Entwicklung zerfallt gegenwartig das 
Vermogen del' politischen Gemeinden seiner Zweckbestimmung nach in drei 
Klassen: 

1. Die offen tlichen Sachen, d. h. das dem offentlichen Gebrauche dienende 
Eigentum, wie Wege, Brunnen (res publicae, choses du domaine public). 

2. Das Verwaltungsvermogen, d. S. jene Vermogensgegenstande, welche 
unmittelbar zu Gemeindezwecken gebraucht werden, wie Rathauser, Schul
hauser, Wohltatigkeitsanstalten, Inventargegenstande usw. Ein allgemeines 
Benutzungsrecht besteht an demselben nicht. 

Hiezu werden auch vielfach die unter 1 genannten offentlichen Sachen 
gezahlt. 

3. Das Finanzvermogen, d. i. das werbende odeI' rentierende Vermogen 
(domaine particulier municipal). Dasselbe gliedert sich in zwei Bestandteile: 

a} Das Kammereivermogen (Kammergiiter, biens patrimoniaux), dessen 
Ertragnisse in die Gemeindekasfe flieBen und zur Befriedigung del' Bediirf
nisse del' Gemeinde dienen. In den Stadtgemeinden vollzog sich die Umgestal
tung des markgenossenschaftlichen Vermogens zum Kammereivermogen schon 
im Mittelalter, in den Landgemeinden erst spater. 
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b) Allmendgut (Biirgervermogen, Biirgergut, Gemeindegut, Gemeinde
mitgliedervermogen, biens communaux). Dessen Nutzung und Ertrag wird 
ganz oder teilweise zum Privatvorteile einzelner Berechtigter oder aIler Gemeinde
angehorigen verwendet, in der Regel in natura. Das AIlmendrecht heiBt Biirger
nutzen, Gemeindenutzen, Gemeinderecht. 

Unter AIlmende im engeren Sinne versteht man in der Regel das durch Rodung 
der ehemaligen Gemeindeweide entstandene und im Eigentum der Gemeinde 
bzw. der Nachkommen der urspriinglichen Weideberechtigten insgesamt ver
bliebene Ackerland, welches den Berechtigten zur Sondernutzung zugeteilt 
zu werden pflegt. 

1m weiteren Sinne umfaBt das Allmendgut auch den Wald, ewige Weiden 
(in den Alpengegenden), StreuUindereien (Riede), Wiesen usw. 

Die Nutzung erfolgt entweder gemeinsam (Weide, Wald) oder gesondert 
mit lebenslanglicher oder periodischer Zuteilung von GenuBanteilen (Acker, 
Wiese) 1). 

Die Zweckbestimmung der genannten Vermogensarten kann iibrigens vielfach ineinander 
iibergreifen. Oft flieBt z. B. ein Teil des Ertrages des Allmendgutes in die Gemeindekasse, 
ferner kann ein Verwaltungsvermogensstand auch rentierlich ausgenutzt werden (Briicken
zoll, Mietraume im Rathaus usw.). 

Die beiden bayerischen Gem.-O. v. 1869 unterscheiden das Grundstockvermogen (Stamm
vermogen) von dem iibrigen Vermogen. Ersteres muB dem Werte nach der Gemeinde 
dauernd erhalten bleiben und gewissermaBen die Grundlage des gemeindlichen Haushaltes 
bilden (Liegenschaften, dingliche Rechte, Kapitalien usw.), letzteres wird fiir gemeindliche 
Zwecke verbraucht (Ertragnisse des rentierenden Vermogens, Steuerertrage, Mobiliar usw.) 2). 

Die volkswirtschaftliche Bedeutung des vorwiegend im westlichen Deutsch
land ausgebildeten Allmendwesens ist nicht allenthalben anerkannt. Als.Nach
teile werden geltend gemacht: fruhes Heiraten, Schollenkleberei, wirtschaft
liche Stagnation sowohl in bezug auf das Vorwartsstreben des einzelnen (Reich
tum wie Armut ist unbekannt) als in bezug auf die Befriedigung allgemeiner 
Gemeindebedurfnisse, da jeder befiirchtet, daB dadurch die Auflage auf die 
Allmende oder die Gemeindeumlage erhoht wird. Dazu kommt die Verringerung 
des Hypothekenkredits. "Wir kennen Gemeinden in der (badischen) Rhein
ebene", sagt He ch t, "in denen die Allmendflache nahezu drei Funftel der 
Gesamtflache ausmacht; eben dieselben Gemeinden zeigen aber auch das groBte 
Wohnungselend, weil die Allmendbesitzer auf ihre nicht verpfandbare Heim
statte keine Hypothek zum Bau oder Kauf eines eigenen Hauses erhalten." 
Wo Weideland vergeben wird, wird dasselbe gewohnlich vernachlassigt (Schwarz
wald, Alpen). Ais Vorteile werden hervorgehoben: Die Alters- und Witwen
versorgung der Berechtigten, daB auch der Dorfhandwerker und Industrie
arbeiter wenigstens Kartoffel und. Gemiise fur seinen Gebrauch bauen kann, 
daB der Arbeiter seBhafter wird und wirtschaftliche Krisen leichter uberwindet, 
daB ein landwirtschaftliches Proletariat nicht aufkommt. 

Allgemein anerkannt ist, daB die Nachteile die Vorteile dann iiberwiegen, 
wenn der AllmendgenuB ein verniinftiges rnittleres MaB iiberschreitet 3) und 
die Gemeinden durch ihre VergroBerung den Charakter als Landgemeinden 
verloren haben. 

Allmendland zur landwirtschaftlichen Benutzung findet sich in dcnselben Gebieten 
in groBerer Ausdehnung vor, in denen auch der "Allmendwald" vorhanden ist. Nach der 
Statistik von 1895 war die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe mit Anteil am 
Gemeindeland: 

1) Bucher im Handw. d. Staatswissenschaften. 3. A. 1. Bd., Art. Allmende, S.402ff. 
2) Kahr, Gem.-O. 245£. - Wand, Gem.-O., 2. Auf I., 57. - Seydel, Bayer. Staats

recht. 2. Auf I. , 2. Bd., 627ff., 390£. 
3) Biic her a. a. O. 402. - Hec ht, Die badische Landwirtschaft 1903, 41 ff. - Buchen

berger, Agrarwesen und Agrarpolitik 1893, I, 294ff. 

Endres, Forstpolitik. 2. Auf]. 23 
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Den wesentlichsten Bestandteil des Gemeindevermogens bilden in der Regel 
bei den Landgemeinden die Waldungen. Die Nutzbarmachung des Ertrages 
derselben erfolgt nach den fiir das gemeindliche Finanzvermogen geltenden 
Bestimmungen. In dieser Richtung zerfallen die Gemeindewaldungen in folgende 
zwei groBe Kategorien. Hierbei ist aber zu bemerken, daB in manchen Fallen 
die Zugehorigkeit eines Gemeindewaldes zu der einen oder anderen Kategorie 
nicht ohne weiteres feststeht. 

1. Waldungen, welche zum Kammereivermogen gehoren. 
Das Eigentum steht der politischen Ortsgemeinde zu, die Ertrage flieBen 

in die Gemeindekasse und kommen daher durch deren Verwendung zu offent· 
lichen Zwecken allen Ortseinwohnern und durch Verminderung oder WegfaIl 
der Umlagen indirekt allen Steuerzahlern zugute. 

1m xechtsrheinischen Bayern zahlen zu den Gemeindewaldungen dieser Zweck· 
bestimmung aIle jene, deren Nutzungen vpr dem Erscheinen des Gemeindeedikts von 1818 
nicht schon Gemeindemitgliedern ganz oder teilweise nach einem besonderen Rechtstitel 
oder nach dem Herkommen zustanden und ferner jene, welche seit dieser Zeit die gemeinde 
erworben hat. Nach der Gem.·O. v. 1869 ist "der Ertrag des Gemeindevermogens zur Bestrei· 
tung der Gemeindebediirfnisse zu verwenden". 

"Die Verteilung von trberschiissen an die Gemeindebiirger (Pfalz: Gemeindeangehorigen) 
ist nur dann zulassig, wenn aIle Gemeindebediirfnisse ohne Gemeindeumlagen und ort. 
liche Verbrauchssteuern gedeckt sind und wenn groBere Ausgaben fiir auBerordentliche 
Bediirfnisse nicht in Aussicht stehen." (Art. 31, iibereinstimmend Pfalzer GO. v. 1869, 
Art. 24.) 

"Die Gewahrung von Nutzungen an Bestandteilen des Gemeindevermogens, bei welchen 
diese bisher nich,t iiblich war, ist nur unter den gleichen Bedingungen und nur in wider· 
ruflicher Weise zulassig" (Art. 31). 

Speziell auf die Gemeindewaldungen angewendet, ist also der Rechtszustand folgender: 
Wenn der Gemeindewald so glOBe Geldertrage liefert, daB damit sowohl aIle gegenwiirtigen 
laufenden Gemeindeausgaben, als auch groBere in Aussicht stehende auBerordentliche Aus· 
gaben (z. B. Bauten) nicht nur gedeckt werden konnen, sondern auch noch ein trberschuB 
blE'ibt, kann dieser in barer Miinze unter die Gemeindebiirger - nach gleichen Teilen -
verteilt werden. 

Anstatt den trberschuB in Geld zu verteilen, kann die Gemeinde denselben auch in natura 
(Holz) zur Verteilung bringen. 

Diese Verteilung von trberschiissen in Geld oder in natura hat sofort aufzuhoren, wenn 
die Gemeinde die Nutzungen fiir ihre eigenen Bediirfnisse notig hat. 

PreuBen. Die Gem.·O. fiir die ostlichen Provinzen und Schleswig-Holstein gestatten 
eine Umwandlung des Gemeindevermogens (Kammereivermogen) in Gemeindemitglieder. 
(Allmend.)Vermogen, wenn die Gemeinde schuldenfrei ist und durch eine solche Veranderung 
weder die Einfiihrung neuer Gemeindeabgaben noch auch die Erhohung fiir absehbare 
Zeit erforderlich wird. 

2. Waldungen, welche ganz oder teilweise den Charakter eines 
Allmendgutes haben. 

Das Eigentum steht auch hier der politischen Gemeinde zu. Der Ertrag 
a.n Holz und Nebennutzungen wird aber teils mit dem ganzen AnfaIl, teils nur 
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in bestimmten Sorten und Mengen an bestimmte oder auch aIle Gemeinde
angehorige (Nutzungsberechtigte) verteilt, sei es in natura, sei es in Geldes
wert, immer aber zum Privatgebrauch und Nutzen der einzelnen. Der Wald 
ist also ein Gemeindegut, auf dessen Nutzungen und Ertragnisse die nutzungs
berechtigten Biirgerusw. ein auf besonderem Rechtsgrund beruhendes Privat
recht haben. Vielfach gilt indessen nur ein gewisser Teil des Ertrages als 
AIlmendegutsnutzung, wahrend der iibrige Teil zugunsten der Gemeindekasse 
verwertet werden muB, mithin zum Kammereivermogen zahlt. 

Gegenstand des Allmendgenusses ist in erster Linie das Brennholz in 
bestimmt abgegrenzten MaBen, Biirgerholz, Gabholz, Losholz, Gemeindeholz, 
Gemeinderecht, Gemeindenutzen genannt. Das Nutzholz wird, soweit die 
Bezugsberechtigten darauf iiberhaupt Anspruch haben, in der Regel verkauft, 
bzw. gegen die Forsttaxe an dieselben abgegeben und der Erlos wird verteilt. 
Nebennutzungen (Streu, Weide) sowie Leseholz werden, wenn sich ein 
bestimmtes MaB nicht festsetzen IaBt, nach statutarisch festgestellten Gewin
nungsarten, die zu einem gleichen MaB des Genusses fiihren, verteilt. 

Die Allmendwaldungen werden iibrigens selten so benannt, sondern kurzweg 
als Gemeindewaldungen bezeichnet. 

A. Bayern r. d. Rh. Die geltende Gemeindeordnung fiir das rechtsrheinische 
Bayern kennt die Bezeichnung Allmendgut bzw. Allmendwaldungen oder 
Synonyme nicht, sondern nur die Bezeichnung Gemeindevermogen und Gemeinde
waldungen. Trotzdem ist eine Verteilung des Holzes und anderer Waldprodukte 
zum Privatgebrauch von Gemeindemitgliedern unter bestimmten Voraus
setzungen fiir zulassig erkannt worden. 

Nach Art. 32 der Gemeindeordnung ist "die Verwendung von Nutzungen 
des Gemeindevermogens zum Privatvorteile nur so weit statthaft, als hiefiir 
ein besonderer Rechtstitel oder rechtsbegriindetes Herkommen besteht". Das 
Herkommen oder der Rechtstitel muB beim Inslebentreten des Gemeindeedikts 
von 1818 bereits bestanden haben, da neue Gemeindenutzungsrechte bzw, 
Vorrechte einzelner im Bereiche des offentlichen Rechts seit dieser Zeit nicht 
mehr entstehen konnen. Sofern nicht die Gemeindenutzungen kraft besonderer 
Rechtstitel oder Herkommens einzelnen Klassen von Gemeindeangehorigen 
aIlein zustehen (in einzelnen Gemeinden z. B. nur den hausbesitzenden Biirgern, 
in den meisten den Besitzern bestimmter Anwesen), sind zur Teilnahme an den
selben aIle Gemeindebiirger, welche die Gemeinderechtsgebiihr bezahlt haben, 
berechtigt; auBerdem auch die vormaligen nutzungsberechtigten Gemeinde
biirger, welche ihre Selbstandigkeit durch Stellung unter Kuratel oder infolge 
Aufgabe ihres Hausstandes (Annahme einer Dienstbotenstelle) verloren haben, 
Witwen und elternlose Kinder nutzungsberechtigter Biirger, Wenn sie ihren 
Hausstand in der Gemeinde fortsetzen und direkte Steuer zahlen. 

AIle Teilnahmsberechtigten haben gleichen Anspruch, wenn nicht eine 
Ausnahme durch Rechtstitel und Herkommen begriindet ist (Art. 32). 

Nutzungen am Gemeindevermogen ~us einem privatrechtlichen Titel bleiben unberiihrt, 
da sie iiberhaupt nicht unter den Begriff "Gemeindenutzungen" fallen. Die Entscheidung 
dariiber, ob ein Privatrecht vorliegt, steht nach Art. 36 der Gem.-O. (Pfalz Art. 27) den 
Gerichten zu 1). 

Die Gemeindenutzungsrechte konnen nur an gemeindlichen Liegenschaften 
und an dinglichen Rechten stattfinden 2). Auch Forstrechte, welche die Gemeinde 
in fremden (ararialischen) Waldungen hat, gehoren hierher. 

Die durch Herkommen oder besondere Rechtstitel begriindeten Nutzungs
rechte sind: 

1) Kahr 291, 282, 290. - 2) Seydel II, 634. 

23* 
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a) Qualifizierte, wenn sie unabhangig von der Finanzlage und dem 
eigenen Bedurfnis der Gemeinde zur Geltung kommen. Dabei kommen ver
schiedene Rechtsverhaltnisse vor. Of~ haben die Gemeinderechtsbesitzer nur 
Anspruch auf einbestimmtes MaB von Nutzungen, der Rest gebiihrt der 
Gemeinde; oder umgekehrt, die Gemeinde bezieht lediglich bestimmte Nutzungen, 
wie z. B. Holz fUr die Schule, den Bauholzbedarf, wogegen die ubrigen Nutzungen 
den Rechtsbesitzern zukommen usw. 1). 

Die qualifizierten, auf Herkommen beruhenden Nutzungsrechte - aber 
nicht die auf besondereRechtstitel begrundeten - konnen (Verpflichtung 
ist ausgeschlossen) von der Gemeinde ganz oder teilweise zuruckgezogen werden 
im Falle eines Bedurfnisses derselben fUr Gemeindezwecke. Der Bedurfnisfall 
braucht nicht nach der Hohe der Gemeindeumlagen ·usW. beurteilt zu werden. 
Die diesbezuglichen Gemeindebeschlusse mussen von mindestens drei Vier
teilen der Gemeindebiirger gefaBt sein und diese Zustimmenden mussen zu
sammen mehr als die Halfte der von allen Nutzungsberechtigten zu zahlenden 
Grundsteuer entrichten (Art. 35). Darin liegt eine die Einziehung solcher Rechte 
erschwerende Voraussetzung 2). 

Beispiel aus einer unterfrankischen Gemeinde: Berechtigt sind 129 Anwesen. Verteilt 
wird unter dieselben das Brennholz in natura sowie der Erlos aus dem Buchennutzholz 
und dem schwacheren 8tangenholz (dieses gehorte fruher offenbar auch zum Brennholz). 
Alles ubrige Nutzholz wird zugunsten der Gemeindekasse'verkauft mit der Wirkung, daB 
bisher keine Umlagen erhoben zu werdel! brauchen. Aullerdem sind noch Allmendacker 
und Wiesen vorhanden. 

b} Nicht qualifizierte (einfache) Nutzungsrechte sind jene, welche 
dem eigenen Bedarf der Gemeinde nachstehen. Sie sind Vorzugsrechte gegen
uber anderen Klassen von Gemeindebiirgern, sei esdaB diese uberhaupt keine 
oder geringere Nutzungsanteile erhalten. Die Gemeinde hat die Pllicht zur 
Leistung, wenn ihr eigener Bedarf befriedigt ist, andererseits aber auch die 
Pflicht zur Einziehung derselben, wenn sie notwendig sind, um die Erhebung 
von Gemeindeumlagen, Verbrauchssteuern und sonstigen ortlichen Abgaben 
zu vermeiden 3). Die Sachlage ist die gleiche wie rucksichtlich der Verteilung 
von Dberschiissenaus dem Ertrag des Kammereivermogens, nur kommen bier 
bloB bevorzugte GemeindeangehOrige in Betracht, beim Kammereivermogen 
dagegen alle Gemeindebiirger usw. 

Diejenigen, welche Waldnutzungen beziehen, sind verpflichtet, die auf 
dem Wald ruhenden Lasten (Steuern, Umlagen, Abgaben fUr gemeindliche 
Forstnutzungsrechte an fremden Waldungen) BOwie die zur Gewi~ung der 
Nutzungen und zur Bewirtschaftung und zum Schutz des Waldes erforderlichen 
Ausgaben zu bestreiten. Werden rHe Ertrage zwischen 'Gemeindekasse und 
Nutzungsberechtigten geteilt, so sind die Lasten und Ausgaben verhaltnismaBig 
von beiden Parteien zu tragen (Art. 34). 

Der Verkauf von Gemeindenutzungen ist nicht verboten. 
Zur Zeit sind Bestrebungen im Gange, bei einer Neuordnung der Gemeinde

verwaltung alle Allmendwaldungen in Kammereivermogenswaldungen um
zuwandeln. 

In der Entwicklung der bayerischen Gemeindegesetzgebung zeigt sich das konsequente 
Bestreben, die Vorrechte einzelner Klassen von Gemeindeeinwohnern einzuschranken 
und den Ertrag des Vermogens zur Befriedigung der Bediirfnisse der ganzen Orlsgemeinde 
zu verwenden. Daher kennt das bayerische Oemeinderecht mindestens schon seit 1808 
Realgemeinden nicht mehr. 

Schon die Landesordnungen von 1516 und 1553 sowie das Landrecht von 1616 lassen 
erkennen, daB auch das Allmendgut als Gemeindevermogen galt. Nach dem Landrecht 
von 1616 ist zwar der Weidbesuch und Holzschlag auf gemeinen Griinden, die der Gemeinde 
gehoren, keine Grunddienstbarkeit der Teilhaber, "sondern eine alte Gerechtigkeit und 

1) Kahr 292. - 2) Kahr 310£. - 3) Kahr 292. 
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nachbarliche Vergleichung zwischen den Nachbaren eines oder mehrerer Dorler", wenn 
aber dariiber Streit entsteht, soIl es mit "Ausfiihrung und Beweisung solcher Gerechtigkeiten 
allerdings gehalten werden als wie von den Dienetbarkeiten geordnet iet". Den Richtern, 
Kastnern, Forstern und Landsassen wird (wie schon 1516 und 1553) befohlen, keinen 
"gemeinen Grund auffangen" zu lassen, ohne der Grundherren und der Gemeinden Zustim· 
mung. Der im Faile der Bewilligung zu zahlende Zins soil von der Grundherrschaft und 
Gemeinde zusammen nach ihrem Gefallen wieder "zu gemeil;1em Nutz angelegt oder wohl 
verwahrt behalten werden". 

Nach der FO. v. 1568 und 1616 (Art. 76) sollen "die Gebauersleut, so von alter her 
ihren Holzschlag an den gemein Holzern haben, mehrers als ihr jeder nach gelegenheit 
seines besitzenden Gutes ... zu seiner Hausnothdurlt bedarl, nicht schlagen". Und damit 
diese Vorschrift auch vollzogen wird, sollen die von der Gemeinde zu bestellenden Forst· 
knechte den "Gebauersleuten eines jeden Dorls, allda es gemain HOlzer hat", "zu ihrer 
Hausnotdurlt jedem nac h Gelegenhei t seines Gu t s das Holz auszeichnen und abgeben". 
Als Besitzkategorien werden aufgefiihrt: Kloster·, Pfarr-, IVrchen-, Privat-, Lehen-, Zins
und Gemeinwaldungen. 

Vollends aber geht aus dem Landrecht von 1756 deutlich hervor, daB das Allmendgut 
wahres Gemeindevermogen war und die NutzungsbefugWsse der Gemeindemitglieder als 
Rechte an einer fremden Sache betrachtet wurden. Bei der 1795 empfohlenen Verteilung 
der Gemeindewaldungen sollte sogar der Leerhausler seinen WaIdanteil erhalten. Nur 
in der V. v. 14. Februar 1786 fiir das Herzogtum Neuburg werden neben Stadt- und 
Gemeindswaldungen auch noch Markerwaldungen aufgefiihrt. 

Eine V. v. 13. Februar 1805 sagt, daB einzelne zwar GenuBrechte an den Gemeinde· 
griinden, nicht. aber das private Eigentum der Griinde selbst haben konnen. . 

Das Gemeindeedikt von 1808 scheidet das Gemeindegut in drei Klassen: 1. ()ffentliche 
Sachen (Wege usw.), 2. Gemeindevermogen, welches zum Nutzen der Gemeinde verwaItet 
wird, 3. Gemeindegriinde, welche zwar der Gemeinde gehoren, jedoch von den Mitgliedern 
selbst einzeln benutzt werden. Auf dieselben haben, wenn nicht besondere Vertrage vor· 
liegen, aIle Gemeindemitglieder gleichen Anspruch. Damit wurde hinsichtlich der Benutzung 
der Gemeindewaldungen mit dem seit der FO. v. 1568 festgehaltenen Grundsatz, daB der 
Besitzer des groBeren Gutes auch entsprechend mehr GenuBanteile zu beanspruchen habe, 
endgiiltig gebrochen. 

Die weiteren Gemeindeedikte von 1818 und 1834 unterscheiden ebenfalls zwischen 
Gemeindevermogen, welches offentlichen Zwecken dient oder dessen Renten zur Bestrei
tung der Gemeindebediirlnisse bestimmt sind, und jenem Gemeindevermogen, welches 
von den einzelnen Gemeindemitgliedern benutzt wird, halten aber im Gegensatz zum 
Gemeindeedikt von 1808 hinsichtlich der Benutzung der Gemeindegriinde das rec h t ma Bige 
Herkommen aufrecht 1). 

Den gleichen St&ndpunkt nimmt die geltende Gemeindeordnung von 1869 ein. 
B. Rheinpfalz. Die Pfalzer Gemeindeordnung von 1869 steUt wie die 

Gemeindeordnung fUr das rechtsrheinische Bayern den Grundsatz auf, daB 
der Ertrag des Gemeindevermogens zur Bestreitung der Gemeindebediirfnisse 
zu verwenden ist und Vberschiisse nur verteilt werden diirfen, Wenn aIle Bediirf
niSS60hne Erhebung von Umlagen und Verbrauchssteuern gedeckt sind (Art. 24). 
"Die Verwendung von Nutzungen des Gemeindevermogens zum Privatvorteile 
der Gemeindeange~origen finden jedoch auch fernerhin statt, soweit hiefiir 
ein besonderer Rechtstitel besteht oder die Benutzung der AUmenden und die 
Verteilung des Gabholzes bisher zugelassen war" (Art. 24). 

Wahrend nach der rechtsrheinischen Gemeindeordnung das Herkommen 
oder der Rechtstitel bereits im Jahre 1818 bestanden haben muB, ist nach der 
Pfalzer Gemeindeordnung der Bestand der Dbung im Jahre 1869 maBgebend. 
Von den genannten Nutzungen sind Nutzungsrechte nur jene, welche auf beson
deren Rechtstiteln beruhen und die Anspriiche auf Gabholz. Die Nutzungen 
an Allmenden sind keine Rechte, sondern widerrufliche Gewahrungen 2). 

Unter "Gabholz" (affouage communal) wird das in den Gemeindewal
dungen anfaUende, von den Gemeinden aufgemachte Brandholz verstanden, 
welches zur Verteilung unter die Gemeindebiirger bestimmt ist. Alles Bau-, 
Nutz- und Werkholz ist dagegen stets zugunsten der Gemeindekasse zu ver
steigern. Nach der V. v. 21. August 1816 hat die Verteilung des Gabholzes 

1) Kahr 243f. - 2) Seydel 637f. 
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unabhangig von der gemeindlichen Finanzlage zu geschehen. Nach einer alten 
V'bung werden auch sonstige kleinere Nutzungen, wie Streu und Leseholz, 
verteilt, auch wenn die Gemeinde Umlagen erheben muB. 

Von der Regel, daB alles in den jahrlichen Gemeindeschlagen sich ergebende 
Brandholz zu Gaben verteilt wird, gibt es Ausnahmen: 

1. Kein Biirger darf' mehr als zwei Klafter Scheit- und Priigelholz und 
lOO Wellen oder eine Klafter Scheit- und Priigelholz und 250 Wellen oder 
400 Wellen ohne Scheitholz erhalten. Der V'berschuB ist zugunsten der Gemeinde
kasse zu versteigern (V. v. 1816). 

2. 1st der Holzschlag so unbedeutend, daB eine Gabe weniger als ein Drittel 
Klafter Scheit- oder Priigelholz oder weniger als 50 Wellen betragen wiirde, 
dann kann auf Antrag des Gemeinderates durch das Bezirksamt die Ver
steigerung zugunsten der Gemeindekasse verfiigt werden (Reggs. -Entschl. 
lO. August 1832). 

3. Ein solcher Antrag istauch zulassig, wenn der Schlag zu entfernt liegt 
oder besondere Griinde die Verteilung unschicklich machen. Zu solchen ist der 
Fall zu rechnen, daB die Gemeinde namhafte Umlagen aufbringen oder dieselben 
namhaft vermehren miiJ3te, wenn das Holz verteilt wiitde (V. v. 1816). 

Aile in der Gemeinde Heimatberechtigten, welche daselbst seit Jahresfrist 
wohnen und einen eigenen Herd besitzen, haben auf die Teilnahme an den 
Gemeindenutzungen gleichheitlichen Anspruch, sofern nicht durch besondere 
Rechtstitel eine Ausnahme begriindet ist (Gemeindeordnung Art. 25). Die 
Verteilung des Brennholzes und der Streu erfolgt daher nach gleichen Losen 
ohne Riicksicht auf die Zahl der Familienmitglieder und den 'Wirklichen Bedarl. 
Macht die Art des Nutzungsgenusses die gleiche Loseinteilung nicht gut mog
lich (Leseholz, Mastlesen, Rauh- und Schmalzweide), dann hat die Gemeinde 
die Bedingungen der Ausiibung der Nutzung nach gleichheitlichen Grundsatzen 
festzusetzen (Zahl von Personen, bestimmte Tage, gleichgroBe Fahrzeuge usw.). 

Hinsichtlich der Tragung der Lasten und Betriebsausgaben gelten dieselben 
Vorschriften wie im rechtsrheinischen Bayern (Art. 26) 1). 

C. Wiirttemberg. Nach dem G. v. 16. Juni 1885 werden unter personlichen 
Gemeindenutzungen diejenigen Vorteile verstanden, welche den Biirgern unab
hangig von ihrem Giiterbesitz und ihrer Steuerquote aus dem nutzbaren Eigen
tum der Gemeinde durch V'berIassung des NieBbrauchs (z. B. Weiden, Allmend
teile) oder durch Austeilung des Ertrags (Holzabgaben usw.) zuflieBen. Die 
Gewahrung der auf Herkommen beruhenden oder gesetzmaBig eingefiihrten 
Gemeindenutzungen ist statthaft. Die Gemeinde ist aber zur Aufhebung oder 
Schmalerung derselben oder zur Erhohung der Gegenleistungen im FaIle des 
Bediirfnisses fiir Gemeindezwecke ohne Entschadigungsgewahrung befugt. Die 
Kosten fiir Verwaltung, Betrieb und Versteuerung solcher Grundstiicke haben 
die Nutzungsteilnehmer nach dem VerhaItnis des NutzungsmaBes zu tragen. 

Nutzungsberechtigt an den personlichen Gemeindenutzungen sind die mann
lichen Biirger (Aktivbiitger), welche iiber 25 Jahre alt sind, im Gemeindebezirk 
wohnen, selbstandig auf eigene Rechnung leben und das sog. Einstandsgeld 
(der zwei- bis fiinffache Betrag des jahrlichen Nutzungswertes) bezahlt haben, 
sowie die Witwen dieser Biirger. Die Anteile sind gleich, soweit nicht hievon 
abweichende privatrechtliche Anspriiche vorIiegen. Die Reihenfolge des Ein
trittes in den GenuB, der Betrag der Nutzungen usw. kann ortsstatutarisch 
geregelt werden 2). 

1) Wand, Die Gemeindeordnung fiir die Pfalz. 2. Aufl. 1894, 169ff., 124, 154ff. 
2) Fleischhauer, Die wiirttembergische Gesetzgebung iiber die Verwaltung der 

Gemeinden usw. 1893, 260ff. 
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Eine von dem Grundsatz der Gleichheit abweichende Teilnahme an den 
personlichen Gemeindenutzungen kann nicht bloB auf bestehende privatrecht
liche Anspriiche, sondern auch auf Realgemeinderechte gegriindet sein 
(G. 1885, Art. 28). Dieselben kOnnen so geregelt sein, daB dasEigentum an 
den Waldungen der politischen Gemeinde zukommt und deren Verwaltung 
durch die Organe der politischen Gemeinde besorgt wird mit der Verpflichtung, 
den Ertrag ganz oder teilweise den Gerechtigkeitsbesitzern zu iiberlassen. Der
artige Waldungen sind Gemeindewaldungen, welche mit den aus dem Real
gemeindeverhaltnis herriihrenden Beziigen belastet sind und fallen daher auch 
unter das Korperschaftsgesetz (V. v. 30. Dezember 1875) 1). 

Hievon zu unterscheiden sind die im Eigentum der Realgemeinden selbst 
stehenden Waldungen (s. Genossenschaften). 

D. Baden. Das badische II. Konstitutionsedikt bezeichnet als Gemeindegut 
"solchen Grund und Boden, dessen Eigentum und GenuB der ganzen Gemeinde 
angehort" und als Allmendgut, "solchen Grund und Boden, dessen Eigentum 
der Gemeinde, dessen GenuB aber den Biirgern angehOrig ist" (§ 2). 

Die unter das Allmendgut fallenden Waldungen werden auch amtlich als 
"Allmendwaldungen" bezeichnet 2). 

Das Biirgergabholz ist nach § 125 der Gemeindeordnung von 1831 (§ 121 
der Stadte-O. v. 1874) vorzugsweise fiir das Feuerungsbediirfnis der Biirger 
bestimmt, ist also in Brennholz zu verabreichen und kann nur ausnahmsweise, 
wenn Rebpfahlholz in Betracht kommt oder in steilen Lagen das Holz nur 
in ganzen Stammen ausbringbar ist, in KlOtzen oder Stammen zur freien Ver
wendung verteilt werden (FG. § 81). MiiBte zur Aufbringung des erforderlichen 
Gabholzes Nutzholz zu Brennholz verschnitten werden, dann ist das Holz 
auf Rechnung der Gemeindekasse als Nutzholz. zu verwerten und die Gabholz
berechtigten haben nur eine Entschadigung in Geld fiir den Brennholzentgang 
anzusprechen. Eine Verteilung und Verlosung des Gabholzes auf dem Stamme 
oder Stocke ist nur zulassig, Wenn dies die Gemeinde mit zwei Drittel Majoritat 
beschlieBt, aIle Bezugsberechtigten das Holz gleichzeitig fallen und heimfahren, 
sich zum Werts- und Schadensersatz von gefallten, nicht angewiesenen Stammen 
verpflichten, falls der Frevler unentdeckt bleibt, und durch den Oberforster 
vor der Abfuhr die Aufnahme des Holzes erfolgt (§ 82). 

Alle Biirgerholzgaben diirfen nur mit Erlaubnis des Biirgermeisters ver
auBert werden (VV. von 1833). 

Die GroBe der GenuBteile an Biirgerholz richtet sich nach dem unbestrit
tenen Zustande yom 1. Januar 1831. Sie kann durch BeschluB von zwei Drittel 
aller stimmfahigen Biirger auf andere Weise festgesetzt werden, wenn die GenuB
teile nicht dinglich auf dem Besitz bestimmter Giiter oder Hauser haften. Wald
unzulanglichkeit bedingt Verminderung der Holzabgaben. 

Reichen die in die Gemeindekasse flieBenden Einkiinfte aus dem Gemeinde
vermogen sowie die Ertragnisse der Gebiihren, Vorausbeitrage und Genossen
schaftsauflagen zur Deckung des Jahresbedarfs der Gemeinde nicht aus, so ist 
zunachst eine Auflage auf den Biirgernutzen zu machen, und zwar derart, daB 
der den Freiteil (36 Ar oder 8 Ster Holz) iibersteigende Betrag des Biirgernutzens 
bis zu fiinf Zehntel des angeschlagenen Reinwertes und bei einer gewissen Hohe 
der Gemeindeumlage (mehr als 50 Pf. auf 100 M. Grund- und Hausersteuer
kapital) auch der Freiteil bis zu zwei Zehntel des Wertanschlages zu belasten ist. 

Die Nebennutzungen (Streu) sind in der Regel zugunsten der Gemeinde
kasse offentlich zu versteigern (Gemeindewaldwirtschaftsordnung von 1915 § 23). 

1) Fleischhauer 494. - Das G. v. 1885 wurde durch die Gem.·O. v. 1906 nicht auBer 
Kraft gesetzt. . 

2) V. d. Domanendirektion v. 6. Marz 1881, des Ministeriuma des Innem v. 2. Nov. 1882. 
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E. Bessen. Derjenige Teil des Gemeindevermogens, an 'Welchem den "Orts
biirgern" oder einzelnen Klassen besondere Nutzungsrechte vorbehalten sind, 
bildet die All mende (Gemeindenutzung, Biirgervermogen). Die politische 
Gemeinde ist als solche Eigentiimerin der Allmende. Den N utzungsberechtigten 
steht kein dingliches Recht auf die Benutzung der Allmende zu, sondern es 
handelt sich um ein offentliches Recht, welches die Ortsbiirgereigenschaft vor
aussetzt. Dasselbe ist den Berechtigten auf Lebenszeit gewahrt. Zur Teilnahme 
an den Nutzungen werden nur solche Ortsbiirger zugelassen, welche das 
25. Lebensjahr zuriickgelegt haben, verheiratet sind oder waren und in der 
Gemeinde wohnen. Wit'Wen treten in das Recht der Ehemanner ein. Durch 
Lokalstatuten konnen verschiedene Klassen von Bezugsberechtigten gebildet 
werden. 

Der Genu.B des "Losholzes" wird eingeschrankt, wenn die verminderte 
Ertragsfahigkeit des Waldes oder die gesteigerte Zahl der Ortsbiirger dies bedingt, 
und zwar dann im gleichen Verhaltnis. Sinken aber die Lose auf I/Z Stecken 
= 0,8 Raummeter oder 25 Wellen herab, so konnen sie nur in dem FaIle zur 
Verteilung kommen, 'Wenn die betr. Losabgabe nur eine einmalige oder die letzte 
ist. In jedem anderen FaIle diirfen die Holzlose nicht unter 0,8 Raummeter 
oder 25 Wellen betragen. Die zuletzt Eingetretenen erhalten dann nichts. 

Losholz darf niemals seitens der Empfanger verkauft werden. Statt des 
herkommlichen Allmenden- und Losholzgenusses kann eine Verteilung des 
Erloses von verkauftem HolZ (Waldstreu und Gras) unter die Berechtigten 
stattfinden 1). 

F. ElsaB-Lothringen. Die Verteilung des Biirgerholzes in natura erfolgt, 
sofern Urkunden und Ortsgebrauche nichts anderes bestimmen, in gleichen 
Losen nach Feuerstellen, d. h. nach Familienhauptern oder Hausvorstehern, 
welche seit drei Jahren einen wirklichen und bleibenden Wohnsitz in der Gemeinde 
haben (ausschlie.Blich Militarpersonen). Nach denlelben Grundsatzen wird 
bei der Verteilung von Bau- und Reparaturholz verfahren, jedoch mit der Ma.B
gabe, da.B der Wert derartigen Materials durch Experten abgeschatzt und in 
die Gemeindekasse gezahlt wird (§ 54 d. GO.; Art. 105 des FG. von 1827 ist 
beseitigt). Auch die Verteilung des gesamten Holzeinschlages ist nach Um
standen zulassig 2). (Vgl. auch Frankreich.) 

G. PreuBen. Das ALR. von 1794 (I1,7, § 18; 8 §159) zahltdasBiirgervermogen 
(Allmendgut) zum Gemeindevermogen, ebenso die meisten Gemeindeordnungen. 
Soweit Privatrechte nicht entgegenstehen, kann iiberall durch BeschluB beider 
Gemeindeorgane und mit Genehmigung des Bezirksausschusses (Kreisausschusses) 
Art und MaB der Nutzungen verandert und das Biirgervermogen unter Abfin
dung der Nutzungsberechtigten sogar in Kammereivermogen verwandeIt werden, 
so da.B, die Nutzungen nicht mehr dem einzelnen, sondern der Gemeindekasse 
zuflie.Ben. 

Voraussetzung fiir die Teilnahme an den Nutzungen ist der Besitz der 
Gemeindemitgliedschaft ode! des Ortsbiirgerrechtes. In den alten Provinzen 
und in Frankfurt a. M sind die GemeindebehOrden in ihren Beschliissen iiber 
d'e Benutzung des Gemeindevermogens gesetzlich nicht beschrankt, sie konnen 
daher beliebige Modalitatenund Bedingungen des Biirgervermogens feststellen, 
z. B. eine Klasse der Gemeindemitglieder, wie Haus- und Grundbesitzer fiir 
ausschlieBlich oder vorzugsweise nutzungsberechtigt erklaren. In Schleswig
Holstein konnen die stadtischen Kollegien nur das MaB der Nutzungsrechte 

1) Braun und Weber, Das Verfassungs. und Verwaltungsrecht des GroBherzogtums 
Hessen, 2. Bd., 1894, 172ff. 

2) Leoni und Mandl, Das Verwaltungsrecht von ElsaB-Lothringen 1895. - von Berg, 
Mitteilungen iiber die forstlichen Verhiiltnisse in ElsaB-Lothringen. 1883, 40. 
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beliebig festsetzen, genuBberechtigt sind aber aIle GemeindeangehOrige. In 
Hannover (Realgemeinden G. 1888) und Kurhessen ist das Herkommen maB
gebend, in Nassau haben aIle Gemeindebiirger an den Nutzungen gleichen 
AnteiI 1}. 

H. (isterreich. Das Gemeindeeigentum wird in Gemeindegut und 
Gemeindevermogen eingeteilt. Zum Gemeindegut gehoren jene Sachen 
und Rechte, welche von den Gemeindemitgliedern benutzt werden, z. B. 
Gemeindewald, Gemeindeweide. Es konnen auch Nutzungen an Wald und 
Weide nicht allen Gemeindeangehorigen, sondern nur bestimmten kleineren 
Kreisen (Fraktionen) zuganglich sein; alsdann liegt nicht ein Gemeinde-, 
sondern nur ein Gemeinschafts- (Fraktions-) Eigentum vor. Zum Gemeinde
vermogen gehort jenes Eigentum, dessen Ertragnis in die Gemeindekasse flieBt 2). 

J. Tirol. In Tirol ist, abgesehen von dem Bestande besonderer Rechtstitel, 
als regelmaBige Basis der Verteilung der Gemeindewaldnutzungen unter die 
Nutzungsberechtigten nicht der Grundbesitz der Teilnehmer, sondern der Haus
und Gutsbedarf anzusehen (V. 1882 und 1890). Fiir die Teilnahme an den 
Nutzungen eines Gemeindegutes, soweit eine solche nicht allen, sondern nur 
einzelnen Gemeindemitgliedern zukommt, ist die bei ErlaB der Gemeindeordnung 
giiltige Dbung maBgebend. Die Teilung von Gemeindewaldungen unter die 
einzelnen Gemeindemitglieder erfolgte auch in der Art, daB die Teile einen vom 
Gut untrennbaren Bestandteil bilden, die Produkte derselben zunachst nur 
zur Befriedigung des Guts- und Hausbedarfes bestimmt sind und somit ohne 
behordliche Einwilligung nicht verkauft werden durfen (WO. v. 1839). 

K. Frankreich. In Frankreich sind hinsichtlich des Verteilungsmodus des 
Burgerholzes (bois d'affouage) vier Epochen zu unterscheiden: 

1. Bis zur Revolution war das Herkommt.:n maBgebend (FO. v. 1669: les 
coupes affouageres seraient "distribuees suivant la coutume" 3). Die kon
stituierende Versammlung hielt noch durch Dekret vom 21. Mai 1790 an der 
bisherigen Dbung fest. 

2. Infolge des Dekretes vom 28. August 1793, welches die Verteilung der 
Gemeindegrundstucke ausschlieBlich der Waldungen ordnete, burgerte sich die 
durch Dekret vom 26. nivose II (15. J anuar 1794) sanktionierte Dbung ein, 
daB die Verteilung des Gemeindeholzes wie der Gemeindegriinde nicht nach 
Feuerstellen, d. h. nach der Zahl der ansassigen Familienhaupter, sondern 
nach dem Kopf der Einwohner jeden Alters und Geschlechtes zu erfolgen habe. 
Viele Gemeinden in der Provinz hielten aber trotzdem an ihrem Herkommen 
fest. Ein Dekret vom 19. frimaire X (10. Dezember 1801) bestatigte fUr das 
Brennholz, nicht ab~r fur das Stammholz, die Verteilung nach dem KopL 

3. Da nun trotzdem viele Gemeinden auf diesen Verteilungsmodus nicht 
eingingen und Prozesse entstanden, verfiigte 1807/1808 der Staatsrat, daB die 
Verteilung nach Feuerstellen vorgenommen werden solI, wenn dem nicht der 
Ortsgebrauch entgegensteht. 

4. Der Code forestier von 1827 bestimmte, daB wenn nicht Vertrage oder 
Ortsgebrauch entgegenstehen, die Teilung des Burgerholzes nach FeuersteIlen, 
d. h. nach Familienhauptern oder Hausvorstehern, welche einen wirklichen 
oder bleibenden Wohnsitz in der Gemeinde haben, stattfindet. Wenn nicht 

1) Schon, Das Recht der Kommunalverbande in PreuBen. 1897, 215f. 
2) Trubrig, Forstliche Gesetzeskunde. 1909, 234. - Naheres in Taschenausgabe 

der osterreichischen Gesetze, 8. Bd., Forstwesen, 11. Auf I., 1906, S. 129, 334. 
3) 1m ElsaB hatte deT neu eintretende Ortsbewohner erst nach Zahlung einer bestimmten 

Summe an die Gemeihdekasse Anteil an dem Biirgerholz oder auch erst nach einer bestimmten 
Aufenthaltsdauer in der Gemeinde. Nur in Lothringen wurde 1724 gesetzlich eingegriffen, 
indem drei Klassen gebildet wurden: Klasse 1 erhielt einen vollen Bezug, Klasse II 2/3, 
Klasse III I! 3' 
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ebenfalls Vertrage oder Ortsgebrauch anders bestimmen, so solI der Wert der 
zu Bauten oder Ausbesserungen abgegebenen Stamme durch Sachverstandige 
abgeschatztund an die Gemeinde bezahlt werden (Art. 105). 

Durch G. v. 25. Juni 1874 wurde diesem Artikel noch hinzugefiigt, daB fremde 
Haushaltungsvorstande an dem Biirgerholz nur dann Anteil haben, wenn ihnen 
das Recht des Wohnsitzes in Frankreich eingeraumt worden ist (Naturalisation). 

Die Gemeinderate konnen sowohl die Verteilung des Holzes unter die Gemeinde
mitglieder als den Verkauf desselben zugunsten der Gemeindekasse beschlieBen, 
vorbehaltlich der Genehmigung des Beschlusses durch den Prafekten. Liegt 
ein solcher nicht vor, dann gilt das Verfahren im vorhergehenden Jahre. 

Die Sections de commune (Gemeindeabteilungen} sind offentliche Korperschaften 
innerhalb der Gemeinde mit besonderem Besitz und GehuB von privatrechtlichem Gemeinde· 
eigentum. Sie sind infoIge der Gemeindeordnung vom 22. Dezember 1789, welche an die 
Kirchspiele ankniipfte, entstanden und entstehen noch durch Vereinigung kIeiner Gemeinden 
zu einer einzigen. Die Naturalnutzungen bleiben den bisherigen NutznieBern dann in 
der Regel gewahrt 1). Diese Gemeindeabteilungen sind ein Mittelding zwischen Allmend
und Realgemeinden mit naherer AnIehnung an erstere. :pas franzosische Recht hat be
sondere Agrargenossenschaften ala Nachfolgerinnen der alten feudalrechtlichen Nutzungs
genossenschaften nicht anerkannt. ForstgesetzIich stehen die Sektionswaldungen den 
iibrigen Gemeindtlwaldungen gIeich. 

L. Sehweiz. In der Schweiz ist das Allmendwesen in hohemMaBe aus
gebildet. Zum Unterschied von der Entwicklung in Deutschland erwies sich 
in der Schweiz das Recht der bauerlichen N utznieBer an der Allmende meist 
als das starkere, indem das Obereigentumsrecht der adeligen Q-rund- und 
Vogteiherren, soweit es iiberhaupt bestand, schon fruh, namentlich aber seit 1798 
beseitigt wurde, 'Wahrend in Deutschland das grundherrliche Recht siegte. 
Friiher wurde der Ertrag· der Gemeinde- und Korporationswaldungen direkt 
als sog. Biirgernutzen und Korporationsnutzen (Losholz) verteilt. Mit 
der Zunahme der finanziellen Verpflichtungen der Gemeinden wurde derselbe 
in den letzten 50 Jahren mehr und mehr eingeschrankt oder beseitigt. Vollig 
aufgehoben ist er in den Kantonen Glarus, Baselstadt, Schaffhausen, Waadt, 
Neuenburg und Genf, in einzelnen Gegenden vertreten ist er noch in Ziirich, 
Freiburg, Appenzell-AuBerrhoden. In den iibrigen Kantonen spielt er noch 
eine erhebliche Rolle, wenn auch eine Tendenz zur Abschaffung erkennbar 
ist. Er wird zum Teil in natura, zum Teil in Geld verabfolgt. Letztere Art 
nimmt immer mehr zu. 1m Jahre 1910 betrug die Naturalabgabe in allen Kan
tonen 35,8% 2). 

Durch BundesratsbeschluB vom 30. November 1904 wurde in Abanderung 
des Art. lO der VV. zum FG. die Abgabe der Losholzer (Holzteile) auf 
dem Stock untersagt. Bis dahin durften die Berechtigten'ihr Holz in den ihnen 
angewiesenen Waldteilen selbst auswahlen und schlagen. Nunmehr ist das 
durch die ForstbehOrde angewiesene Holz in Akkord oder in Gemeinschaft 
aufzuarbeiten und nach seinem kubischen Inhalt aufzunehmen. Bei auBer
ordentlichen Verhaltnissen konnen Ausnahmen zugelassen werden. 

Uber die Gemeindeforstkassen siehe Reservefonds. 

3. Statistik. 
1. Gelegentlich der Berufs- und Gewerbezahlung und der damit verbundenen 

landwirtschaftlichen Betriebszahlung vom 14. Juni 1895 im Deutschen Reiche 
wurde der Versuch gemacht, zu ermitteln, in welchem Umfange sich die All-

1) O. Mayer, Theorie des franzOsischen Verwaltungsrechts. StraBburg 1886, 478ff. 
2) Die forstlichen Verhaltnisse, 191. - "O"ber die schweiz. AlImendverhilltnisse: \T. Mias

kowski, Die schweiz. Allmend in ihrer geschichtlichen EntwickIung vom 13. Jahrh. bis 
zur Gegenwart. Leipzig 1879 (Sc h moll ers Staats- und sozialwissenschaftliche Forschungen. 
2. Bd., 4. H., 1879). - Ferner Schw. Z. f. F. 1903, 69; 1913, 202. 
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menden im Eigentum der Gemeinden oder "gemeindeahnlicher Korporationen" 
(Realgemeinden usw.) , als Vberreste der alten Markgenossenschaften noch 
erhalten haben. Dieser Versuch ist nicht ganz gegliickt, weil die eins<Jhliigigen 
RechtsverhaItnisse viel zu kompliziert und den Beteiligten zu unklar sind, 
als daB nicht viele MiBverstandnisse bei der Beantwortung der Fragebogen 
vorgekommen waren 1). Er wurde daher auch 1907 nicht wiederholt. 

Die ermittelten Zahlen sollen das Allmendgut und das Eigentum der Real
gemeinden usw., letzteres soi es unverteilt, sei es aufgeteilt aber noch in gemein
samer Nutzung, umfassen. 1m ganzen wurden im Deutschen Reiche gezahlt 
Gemeinden oder Korporationen: 

Zahl der 
Gemeinden 

Nutzungs- Zahl der 
flache berechtigten 

ha Betriehe 
mit ungeteiltem Wald . . . . 12386 1340160 510846 
mit ungeteilter Weide . . . . 12492 441635 429468 
mit auigeteiltem Land . .. 8 560 264 309 382 833 

Der Waldbesitz ist mithin bei weitem vorherrschend. Der Betrieb und 
die Nutzung blieben in der Regel auch dann, wenn eine reelle Aufteilung statt
gefunden hatte, genossenschaftlich, weshalb auch die Statistik aufgeteilte Wal
dungen dieser Art nicht besonders ausgeschieden hat. 

Die Rechte an diesem Allmendgut usw. sind hauptsachlich mit Bauerngiitern 
verbunden, der GroBbesitz hat daran nur einen verschwindenden Anteil. Die 
Zahl der Betriebe mit Anteil an gemeinsamer Nutzung betragt: 

in der an an 
GroBenklasse Wald Weide 
unter 2 ha 177 295 153529 

2-5 ha 145236 107408 
5-20 ha 158022 135376 

20-100 ha 29726 32548 
100 und mehr ha 567 607 
DeutBches Reich 510 846 429468 

Der geographischen Verbreitung nach finden sich nach dieser Statistik die 
Allmendwaldungen usw. innerhalb PreuBens hauptsachlich in den Provinzen 
Sachsen, Hannover, Westfalen, Hessen-Nassau, Rheinland; innerhalb Bayems 
in den frankischen Regierungsbezirken und in der Pfalz, dann in Wiirttem
berg, Baden, Hessen, ElsaB-Lothringen (alemannische Gebiete); Braunschweig, 
S.-Meiningen, S.-Weimar, Koburg-Gotha, Oldenburg, in den heiden Schwarz
burg und Lippe. 

Nach der 1900er Statistik betrug die Fliiche der Gemeindeforsten und der 
deutschrechtlichen Genossenforsten 2523887 ha. Zieht man davon die Flache 
der Allmend- u:fl.d Realgemeindewaldungen der 1895er Statistik mit 1340160 ha 
ah, dann hleiben fiir die Waldungen im NutzgenuB der politischen Gemeinden 
(Kammereivermogen) 1183727 ha. Diese Zahl ist, abgesehen von der Unzu
verliissigkeit und der verschiedenen Zeit der statistischen Erhebung, auch des
wegen mit Vorsicht zu beurteilen, weil vielfach auch die politische Gemeinde 
an den Allmendnutzungen Anteil hat. 

Wiirde man unterstellen konnen, daB die Fliiche der deutschrechtlichen 
Genossenforste zu 265797 ha in der 1900er Statistik sich deckt mit der Wald
fIache der Realgemeinden, so wiirden in der 1895er Statistik fiir die zum Biirger
verm5gen (Allmendgut) gehOrigen Waldungen 1074363 ha iibrigbleiben. 

Es gehOrten also nach der Statistik von 1900 und 1895 zu Waldungen mit 
dem Charakter von: 

1) Statistik des DeutBchen Reichs. Neue Folge, Bd. 112 ("Die LandwirtBchaft im 
DeutBchen Reich"), 1898, 4JJ*. 
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lCammereivermogen 
Allmendgut . . . . 
Realgemeindebesitz usw. 

Gemeindewaldwirtschaft. 

Summa der Gemeinde- und deutschrechtlichen Genossenforste 

ha 
1 183727 
1074363 

265797 
2523887 

Jedenfalls ist man nach diesen Ergebnissen zu dem Sch1usse berechtigt, 
daB sich beim Waldbesitz Karnrnerei- und Allmendgut die Wagschale haIten. 

2. Aus dem Urrnaterial der Berufs- und Betriebszahlung vom 12. Juni 1907 
leitete das Statistische Arnt auch die Gemeindeforstbetriebe einschlieBlich der 
Stiftungs'Waldungen und Waldgenossenschaftsforsten nach GroBenklassen abo 
Es bemerkt aber hiezu, daB diese Aufstellung ein nur 'Wenig zuverlassiges Material 
liefert, weil aus den Angaben nicht immer zu erkennen war, ob offentliche Be
triebe vorliegen. Das Ergebnis ist in der folgenden Tabelle zusammengestellt. 

Die Gemeindeforstbetriebe einschl. der Stiftungs- und Genossen
forste nach Besitzgruppen im Jahre 1907. 

(Stat. d. Deutschen Reichs, Bd. 212,2; 1912, S. 302ff.) 

Staat 1-20 120-100 1100-2001200-5001500 1000 11000 ha Gemeinde-
ha ha ha ha ha u. mehr Sa. forstflache 

Provinz Zahl der Betriebe ha 

Preu13en ... 377312517 1158
1 

984 261 I 138 8831 1086618 

Ostpreu13en . 35 14 11, 16 8 j 6 90 21069 
Westpreul3en 18 18 5 7 5 5 58 17271 
Brandenburg , 243 29 12 20 18 26 348 75432 
Pommern 62 34 6 21 14 10 147 39823 
Posen .. 83 16 1 5 2 2 109 9471 
Schlesien. 304 42 18 29 11 21 425 100096 
Sachsen 407 158 42 37 10 7 661 45685 
Schleswig 74 21 3 2 1 

I 
3 104 8083 

Hannover 1074 626 151 77 17 6 1951 101698 
Westfalen .. 529 185 69 68 27 10 888 82684 
Hessen-Nassau 340 540 324 248 53 20 1525 223713 
Rheinland .. 582 815 495 433 87 20 2432 348069 
Hohenzollern . 22 ! 19 21 21 8 2 93 19400 

Bayern ... ,. 2791 1147 390 236 68 

I 
17 4649 270286 

Oberbayern ~ 360 77 14 8 2 - 461 10763 
Niederbayern . 210 38 3 4 - - 255 3865 
Pfalz .... 115 152 75 49 26 7 424 63862 
Oberpfalz 423 65 8 4 3 - 503 8200 
Oberfranken 434 112 15 1 1 2 565 12173 
Mittelfranken . 616 220 55 25 1 1 918 29357 
Unterfranken , 187 297 150 121 29 4 788 104912 
Schwaben 446 186 70 24 6 3 735 37154 

I 
Sachsen ... 288 65 13 16 5 2 389 20127 
Wiirttemberg . 792 578 268 220 49 20 1927 201925 
Baden .•. 241 430 338 292 76 23 1400 257287 
Hessen .... 208 235 119 104 30 

I 
6 702 91261 

Sachsen-Weimar 188 77 26 22 - 1 314 16364 
Mecklenb.-Schwel'in . 15 11 6 13 2 

I 
5 53 22110 

Braunschweig. . . 119 125 37 14 1 - 296 18566 
Sachsen-Meiningen 160 131 79 39 8 3 420 39882 
Koburg-Gotha .. 104 77 .6

1 

8 2 - 207 10057 
Elsa13-Lothringen 145 430 238 186 71 27 1097 213441 

Deutsehes Reich 9178 i9li9 2743 21721 li8B 246 20883 2286 396 
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In Bayern hatten nach einer Denkschrift der Min.-Forstabteilung im Jahre 1908 
von den Gemeinde- und Stiftungswaldungen (nicht Betricbe, sondern Waldeinheiten) 

3999 eine GroBe bis zu 10 ha 
1816 " von 11-50 
659 " 51-100 
856 " 101-500 
88 " " 501-1000 " 
28 " tiber 1000 " 

Nach der Zusammenstellung von Blum und Gehrhardt (Vers. d. deutschen Forst
vereins 1912, Bericht Tab. I) war die Verteilung der Gemeindewaldungen nach Besitz
gruppen im Jahre 1912 folgende: 
---------

151-100 1101-2001201-500 I 1-50 tiber 

Land ha ha ha I ha 500 ha 

Zahl der Gemeinden 

Wtirttemberg 1186 253 275 211 70 
Hessen 350 122 116 96 38 
Reg.-Bez. Coblenz 347 221 254 219 54 

Trier 275 230 227 149 40 
Aachen 55 47 35 56 21 
Wiesbaden 214 191 302 212 51 
Arnsberg . 163 23 23 22 20 
Minden 61 22 11 13 8 
Hildesheim 286 97 100 49 9 
Ltineburg . 175 84 30 4 
Hannover 121 41 24 22 5 

In ElsaB-Lothringen waren im Jahre 1900 von den 1698 Gemeinden 1111 = 65,5% 
im Besitze eigener Waldungen, 111 hatten mit anderen Gemeinden, 4 mit dem Staat gemein
schaftliche Walder. Die GroBe bewegte sich zwischen 1,83 und 2655 ha, Mittel 173 ha. 
Der groJ3ere Teil hat eine Flache von unter 100 ha (Ney, Das Reichsland ElsaJ3-Lothringen, 
S. 916). 

In Frankreich besaJ3en 1878 von den 35989 Gemeinden nur 11 479 = 32% Wald. 
Hiezu kommen noch 3764 Sektions-Gemeindewaldungen. 

III. Stellung und Bedeutung des Gemeindewaldvermogens. 

1. Die Beziehungen der Gemeinde zum Waldvermogen. 

In Deutschland hat die Verwaltungsgesetzgebung im Verlauf des 19. Jahr
hunderts den Gemeinden eine weitgehende, nahezu autonome SelbsHindigkeit 
fiir die Verwaltung ihres Vermogens und der Ordnung ihres Gemeindehaus
haltes eingeraumt. Diese Lostrennung der Gemeindewirtschaft von den staat
lichen und auch der friiheren grundherrlichen Bevormundung lieB den ver
lorengegangenen Gemeinschaftssinn wieder aufleben, gab der individuellen 
Entwicklung der Gemeindekorper Raum und hat zum Aufschwung Deutsch
lands wesentlich beigetragen. Allerdings kamen auch Uberspannungen vor. 

Fiir das Waldvermogen dagegen wurde den Gemeinden das freie Verfiigungs
recht entweder niemals oder nur voriibergehend zugestanden. Die gesetzgebende 
Nationalversammlung Frankreichs gab 1791 zwar die Privatwaldwirtschaft frei, 
nicht aber die Gemeindewaldwirtschaft. Das preuBische Landeskulturedikt 
von 1811, welches die Aufhebung der forstpolizeilichen Einschrtinkungen auch 
auf die Gemeindewaldungen erstreckte, wurde in dieser Richtung durch spatere 
Verordnungen wieder korrigiert. 

Die Griinde, welche den Staat veranlassen, gerade fUr das Waldvermogen 
der Gemeinden besondere SicherheitsmaBnahmen zu treffen, sind zweierlei Art. 
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Einmal sollen die Gemeindewaldungen neben den StaatB'Waldungen den 
Grundstock der Landesforstwirtschaft fiir die Holzversorgung bilden und einen 
dauernden nachhaltigen Holzertrag gewahrleisten, da die Gemeinden als offent
lichrechtliche Korporationen die Unterlage. des Staatsgefiiges bilden und wie 
der Staat als Ganzes auch ihrerseits zur Forderung der Landeskultur berufen 
sind. In den deutschen Staaten tritt die Flache des Gemeindewaldes in der 
Regel da besonders hervor, wo die Staatswaldflache zuriicktritt. Der Holz
ertrag der Gemeindewaldungen ist im Durchschnitt geringer als jener der Staats
waldungen (S. 80, 82). Zum Teil ist diese Erscheinung auf die starke Vertretung 
des Laubholzes und speziell des Mittel- und Niederwaldes sowie auf die im 
tJberfiihrungsstadium yom Mittelwald zum Hochwald befindlichen Gemeinde
waldungen zuriickzufiihren. 

Der zweite starkere Grund liegt in dem unpersonlichen Wesen des Gemeinde
korpers, das sich gegeniiber dem Vermogen an Wald nachteiliger geltend machen 
kann als gegeniiber dem sonstigen werbenden Gemeindevermogen. Die Gemeinde
mitglieder haben als zeitliche Lebensgemeinschaft Anspruch auf den zeitlichen 
Ertrag des Gemeindevermogens, die Gemeinde als ewige Person hat die Pflicht 
zur Erhaltung des Vermogensstammes. Diese Pflicht ist eine absolute, in der 
Existenznotwendigkeit des Gemeindeorganismus begriindete, wahrend die 
Privatperson die Erhaltung und Vererbung ihres Vermogens auf ihre Nachkommen 
lediglich als sittliche Verpflichtung aufzufassen braucht. Der jetzige Staat 
macht dieselbe dem einzelnen Staatsangehorigen durch rigorose Erbschafts
steuern sogar streitig. Die in der Familie auf die Erhaltung des Vermogens und 
die wirtschaftliche Sicherstellung der jetzigen und kiinftigen Generation ge
richtete und gepflegte pietatvolle Fiirsorge iibertragt sich nicht auf die Gesamt
heit der Mitglieder einer Gemeinschaft, die egoistischen Interessen sind starker 
als der wirtschaftliche Gemeinsinn, die Verantwortung ist auf viele Schultern 
verteilt. Insbesondere unterliegen die Gemeinden der Versuchung, eine not
wendige ErhOhung der Steuern durch Eingriffe in ihr Waldvermogen zu umgehen. 
Die Tatsache, daB viele Gemeinden, insbesondere die Stadtgemeinden, ihre 
Waldungen ausgezeichnet be'Wirtschaften, macht die der Gemeindewaldwirt
schaft gegeniiber gebotene Vorsicht nicht entbehrlich. 

Die Notwendigkeit der Oberaufsicht und Einwirkung des Staates auf die BewirtBchaf. 
tung der Gemeindewaldungen ist auch geschichtlich bewiesen. Keine Waldbesitzart war 
im 18. Jahrhundert in so schlechtem Zustande wie der Gemeindewald. 

Auch die alten Markgenossenschaften, die als wirtschaftliche Republiken in ihrer reinen 
Gestaltung iiber ihren Wald vollstandig frei verfiigten, muBten bald an die Stelle der freien 
Waldnutzung nach Bedarf die Anweisung durch Markbeamte treten lassen und damit 
ein Beforsterungssystem einfiihren. 

Schon von diesen allgemeinen Gesichtspunkten aus kann den Gemeinden 
die freie Benutzung ihres Waldes nicht im gleichen MaBe zugestanden werden 
wie den Privatwaldbesitzern. Dazu kommen noch die Besonderheiten des Wald
vermogens gegeniiber dem Kapitalvermogen. 

In der Waldwirtschaft ist die Kontrolle iiber den Stand des wesentlichsten 
Vermogensteiles, des Holzvorratskapitales, schwierig und die Scheidung zwischen 
Rente und Kapital nicht ohne weiteres offensichtlich. Die Rechtslage der 
Gemeinden verweist sie nur auf den GenuB der Rente. Es kann ihnen deshalb 
nicht eigenmachtig iiberlassen. bllOiben, was nach ihrer Ansicht undihremBegehren 
Rente ist, sonOOrn die der Gemeinde zustehende Nutzungsquote im Rahmen 
eines moglichen nachhaltigen Betriebes muB durch einen auf fachmannisches 
Urteil gestiitzten Wirtschaftsplan festgelegt werden. 

Ebensowenig kann den Gemeinden das Recht zugestanden werden, durch 
unwirtschaftliche Kiirzung der zur Verjiingung und Pflege des Waldes notwen-
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digen Ausgaben die Rente voriibergehend zu erhohen und in der Folge den Wald
zustand zu verschlechtern. 

Bei der Streu- und Weidenutzung, die vielfach an der Bodenkraft des 
Gemeindewaldes zehren, mu.ssen die Anspriiche der Gemeinden den unerla.6-
lichen forstwirtschaftlichen Riicksichten nach geordnet werden. 

Oberforster Dr. Gehr hardt-Coblenz charakterisierte die Gemeindewaldverhitltnisse 
der Rheinprovinz auf der Versammlung des Deutschen Forstvereins zu Niirnberg 1912 
wie folgt (Bericht S. 123): . 

"Das Interesse der landlichen Gemeindevertretungen an der Waldwirtschaft gipfelt 
haufig darin, billiges Brennholz und recht viel Streu zu bekommen. Fiir aile hoheren 
und weiteren Ziele des forstlichen Betriebes sind sie meist schwer zu haben. Einzelne ein
sichtige Gemeinderatsmitglieder werden gewohnlich iiberstimmt. Manche Gemeinden sind 
auf Streuabgabe aus dem Gemeindewald auch heute noch so versessen, daB sie die Ein
richtungen und die Beamten geradezu verwiinschen, die diese Nutzung irgendwie 
erschweren . . • Nur moglichst viel herausnehmen und moglichst wenig hineinstecken, 
das ist die Losung nicht weniger Gemeindewaldbesitzer. . . . MiBtrauisch und vor
eingenommen sind manche Gemeinderate gegen alles, was von der "Forstpartie" kommt." 

Staatliche Auf~icht und eine bis zur Sequestrierung fiihrende Bevormundung 
sind indessen mcht dasselbe. Auch der Gemeinde muB die Freude an ihrem Wald
besitz, der Stolz auf denselben und der Glaube an seine Niitzlichkeit erhalten 
bleiben. Sie darf daher von ihm nicht vollstandig losgelost und zur automatischen 
Rentenempfangerin herabgedriickt werden. Die Wirtschaftsplane wie die tat
sachliche Betriebsfiihrung· miissen den berechtigten Wiinschen und Bediirf
nissen der Gemeinden Rechnung tragen und im FaIle auBergewohnlicher Not
stande muB auch der Gemeindewald in den Dienst des Augenblickes gestellt 
werden. Staatsforstbeamte, die Gemeindewaldungen zu bewirtschaftenhaben, 
miissen sich der besonderen Verhaltnisse dieser Waldbesitzkategorie immer 
bewu.6t bleiben. 

ZweckmaBig ist es, fiir auBerordentliche Bediirfnisse der Gemeinden von 
vornherein Vorsorge dadurch zu treffen, daB im Walde eine kleine Holzreserve 
ausgehalten oder noch besser ein forstlicher Geldreservefonds angelegt wird 
(s. Staatswaldwirtschaft). 

Z~ischen der finanziellen Bedeutung des Gemeindewaldbesitzes und des kleineren Privat
waldbesitzes besteht der Unterschied, daB die Gemeinden auf die jahrliche regelmaBige 
Einnahme aus ihrem Wald nicht verzichten konnen und daher zur Aufspeicherung von 
Holzreserven in der Regel nicht geneigt sind, wahrend die Privaten oft auf die jahrlichen 
Einnahmen kein Gewicht legen, dafiir aber Holzvorrate aIs Sparkasse ansammeln. AuBer
ordentliche Anspriiche der Gemeinden konnen nur auf Kosten der Nachhaltigkeit befriedigt 
werden, wenn sie nicht veranlaBt werden, Holz- oder Geldreserven anzulegen. 

Die Oberaufsicht iiber die Gemeindewaldungen wird verwaltungs
rechtlich in der Regel von den Behorden der inneren Verwaltung geiibt und 
forsttechnisch von den staatlichen Forstbehorden vollzogen. Die Entscheidung 
liegt bei ersteren. Dies hat den Nachteil, daB die politischen Opportunitats
griinde oft iiber die forstwirtschaftlichen Gesichtspunkte gestellt werden und 
die Tatigkeit der ForstbehOrden gelahmt wird. 

In Wiirttemberg besteht eine Korperschaftsdirektion, in Baden ist das Finanz
ministerium zustandig, in S.-Meiningen bestehen "Forstamter" aus dem Landrat, dem 
Biirgermeister und dem Forstreferenten des Ministeriums. 

Die Verwaltungsarbeit eines Betriebsleiters von Gemeindewal
dungen ist durch den Fortfall der Holzverwertung, der Arbeitereinstellung 
und der Lohnabrechnungen gegeniiber der Staatswaldwirtschaft geringer. Nach 
den Erfahrungen in Baden 1) entspricht in dieser Richtung 1 ha Gemeindewald 
2fa ha Staatswald. Diese Erleichterung wird aber reichlich aufgewogen durch 

1) Bericht iiber die Versamlniung der im offentlichen Dienst stehenden Forstbeamten 
am 16. Februar 1919 in Karlsruhe S. 24. 



368 Gemeindewaldwirtschaft. 

die zerstreute Lage der Gemeindewaldungen, die Mannigfaltigkeit der Wirt
schaftsziele und der Anspriiche der Gemeinden, durch den zeitraubenden und 
schwerfalligen Geschaftsverkehr mit den einzelnen Gemeinden und die meist 
geringere Qualitat der Unterbeamten. 

2. Die finanzielle Bedeutung des Gemeindewaldes. 
Die Bedeutung, welche dem Gemeindewald yom Kommunal- und privat

wirtschaftlichen Standpunkt aus zukommt, richtet sich danach, ob der Wald 
die Eigenschaft eines Kammereigutes oder Allmendgutes hat. 

a) Kammereivermogenswaldungen, deren Ertrage ausschlieBlich in 
die Gemeindekasse flieBen, bilden eine dauernde Einnahmequelle iIb. Q-emeinde
haushalt, machen die Gemeinde finanziellieistungsfahiger, erhohen den Kredit 
und entlasten die Steuerzahler. Es hat bisher in Deutschland eine nicht unbe
trachtliche Zahl von Gemeinden gegeben, die vermoge der Einnahmen aus 
dem Waldbesitz iiberhaupt keine oder nur sehr geringe Gemeindesteuern zu 
erheben brauchten. 

Das Wirtschaftsziel solI hier auf die Erreichung einer moglichst hohen Renta
bilitat aus der Holznutzung gerichtet sein und falls es der Umfang des Waldes 
zulaBt, auf die Nachhaltigkeit der Einnahmen, deren Stetigkei~ in den meisten 
Gemeindehaushalten eine groBe Rolle spielt. 

Ein Geldreservefonds oder auch ein in maBigen Grenzen sich haltender 
Holzreservefonds hat gerade fiir die Kammereivermogenswaldungen besondere 
Bedeutung. 

Hinsichtlich ihrer Bewirtschaftung bestehen zwischen dem Betriebsleiter 
und der Gemeinde weniger Reibungsflachen als bei den Allmendwaldungen, 
weil hier die 80nderinteressen des einzelnen nicht im Vordergrund stehen. 
Besonders kann die Aufarbeitung und Sortierung des Holzes nach handels
maBigen Grundsatzen erfolgen. 

b) Der Ertrag der Allmendwaldungen wird ganz oder teilweise in natura 
an die bevorrechteteIi Gemeindemitglieder vertent. Daher tritt hier die Erzie
lung des hochstmoglichen finanziellen Erfolges in den Hintergrund. Das Inter
esse der Anteilberechtigten ist auf die moglichst ergiebige Erzeugung der Holz
sortiplente gerichtet, die unter sie verteilt werden (Naturalwirtschaft). Die 
Privatinteressen beeinflussen deshalb den gesamten Waldbetrieb, und zwar 
nicht zum Besten desselben. Um die erfQJ,'derlichen BrellJlho~meIJgen auf
zubringen, werden unrentable Holz- und Betriebsarten gew.ohnh$litsmaBig bei
behalten, ja oft Nutzholzer zu Brennholz verschnitten. Insl1esondereverdankt 
diesen Verhaltnissen der Mittelwald (sogar auch in der denkbar unrentabelsten 
Verfassung des reinen Buchenmittelwa1des) seine groBe Ausdehnung, der aller
dings den auBeren Vorteil bietet, daB er auch auf kleinerer Flache einen jahr
lichen Betrieb gestattet, soviel wie keine Bestandspflege erfordert, fast keinen 
Gefahren ausgesetzt ist und sehr geringe KUlturkosten verursacht. Diese Ein
fachheit und Bequemlichkeit des Mittelwaldbetriebes bietet aber bei richtiger 
Rechnung doch nur Scheinvorteile. Die Dberfiihrung in Hochwald sWBt wegen 
der damit verbundenen voriibergehenden N utzungseinschrankungen meistens 
auf den Widerspruch der Gemeinden. 

Die Betriebsfiihrung ist in den Allmendwaldungen viel schwieriger und 
unfreier als in den Kammereivermogenswaldungen; denn jedes Jahr solI nur 
gutes und moglichst viel Holz angewiesen werden, bei der Aufarbeitung des 
Holzes durch die Gemeindemitglieder seIber werqen die MaBe nicht eingehalten, 
nicht angewiesene Baume genutzt usw. Aus diesen Grunden sind auch die stati-
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stischen Nachweise liber die Nutzung in den Gemeindewaldungen mit Vor
sicht zu beurteilen; sehr oft wird mem genutzt a.ls ausgewiesen wird. 

e) Die Verwertung und Verteilung der Waldnutzungen ist liberall Sache 
der Gemeinden und steht nur unter der allgemeinen Kontrolle der politischen 
Verwaltungsbehorden. Der betriebfiihrende staatliche' Forstbeamte kann 
hochstens RatschHj,ge erteilen. Nur in ElsaB-Lothringen steht demselben eine 
gewisse Kontrolle zu und in Frankreich eine direkte Mitwirkung. Manchnial wird 
dieser von den Gemeinden eiferslichtig gewahrte Teil des Selbstverwaltungs
rechtes miBbraucht, indem absichtlich oder unabsichtlich nicht nach wirtsohaft
lichen Grundsatzen verfahren wird. 

IV. Gemeindewaldgesetzgebung. 

1. Geschichtliche Entwicklung in PreuJ3en und Bayern. 
Die geschichtlich.e Entwicklung der Gemeindewaldgesetzgebung wurde teil

weise schon unter Forstpolizeigesetzgebung behandelt, worauf hier verwiesen 
wird. 1m Gegensatz zu dem Wechsel der Grundsatze, der im Laufe der letzt
vergangenen Jahrhunderte hinsichtlich der obrigkeitlichen Einwirkung auf die 
Privatwaldwirtschaft zur Geltung kam, zeigt sich bei der Gesetzgebung fUr die 
Gemeindewaldungen eine gleichmaBigere und stetigere Entwicklung, die von 
der wechselvollen Gestaltung der den Gemeinden in bezug auf die Verwaltung 
ihres sonstigen Vermtigens jeweils eingeraumten Zusmndigkeit nahezu unbeein
fluBt blieb und im Endergebnis auf die staatliche Beforsterung der Gemeinde
waldungen, wenn auch unter verschiedenen Formen, hinauslief. 1m groBen und 
ganzen ist die staatliche Einwirkung auf die Privatwaldwirtschaft immer geringer, 
die auf die Gemeindewaldwirtschaft dagegen immer intensiver geworden. 

1m Mittelalter stand tiber den Gemeinden keine Staatsgewalt, sie waren autonom. 
Es gab auch keine Staatsaufgaben. Die Stadte und die Landschaften gaben sich ihr eigenes 
Recht, die freien Bauerngemeinden das Dorfrecht, die grundherrlichen Gemeinden pochten 
auf ihr Hofrecht. 

Als sich der landesherrliche Staat formierte und die Staatsidee sich befestigte, verhalfen 
die Grundsa.tze des aufgenommenen romischen Rechts dem Staat zu einer AIlgewalt tiber 
aIle Untertanen. AIle selbsta.ndigen Mittelglieder zwischen ihnen und dem Staat wurden 
ausgeschaltet. Nur die Stadtgemeinden wuBten sich ein gewisses MaB von Selbsta.ndigkeit 
zu wahren durch ihre Vertretung in den Landtagen oder ihre Reichsfreiheit oder durch 
Freiheitsbriefe, welche ihre Verfassung garantierten. Die Landgemeinden dagegen wurden 
nach dem 30jahrigen Krieg immer mehr unter obrigkeitliche Vormundschaft gestellt. 

Der Polizeistaat des 18. Jahrhunderts duldete vollends keine Selbstverwaltungskorper 
mehr. Ein groBer Teil der Gemeinden unterstand ditekt der Kuratel, Gerichts· und Polizei
gewalt der Grundherren (Patrimonialherren, Gemeindeherrschaft), der andere Teil direkt 
den landesherrlichen Behorden (in Bayern dem Landgericht). Die der Grundherrschaft 
unterworfenen Gemeinden waren in doppelter Abhangigkeit, da die Landesfiirsten auch 
ihrerseits die Einwirkung auf die Gemeindeangelegenheiten sich vorbehielten. Schon das 
Jagdregal und die Forsthoheit bot hiezu Gelegenheit. 1m 18. Jahrhundert erschienen 
dann vollsta.ndige staatliche Gemeindeordnungen; in Bayern die Stadt- und Marktinstruk· 
tion von 1748 (erstmals 1670), in Wiirttemberg die Kommunordnung von 1758, in Baden· 
Durlach jene von 1760, in PreuBen die Kodifikation im Landrecht von 1794 mit subsidiarer 
Kraft. 

Die franzosische Revolution und die napoleonische Zeit brachte den Gemeinden keine 
Freiheit, sondern staatliche Unterjochung. Dieses heute noah in Frankreich herrschende 
Zentralisierungssystem degradierte die Gemeinden zu staatlichen Verwaltungsbezirken 
mit besonderem Vecmogen, ihre Leitung liegt in der Hand staatlich ernannter Verwaltungs
behorden (Maire, Adjunkten und Munizipalrat). Hievon lie Ben sich zu Aufang des 19. Jahr
hnnderts auch die stiddeutschen Staaten noch wesentlich beeinflussen. In Baden wurden 
die Gemeinden ausdrticklich in die Klasse der "Miuderjahrigen" verwiesen. 1m Laufe dieses 
Jahrhunderts wurde aber in ganz Deutschland die gemeindliche Selbstverwaltung ausgebaut, 
nachdem PreuBen mit seiner Stiidteordnung von 1808 hiezu das Vorbild gegeben hatte 1). 

1) Jolly, im Worterbuch des Deutschen Verwaltungsrechtes. 1. Bd., 1890, 496. 
Endres, Forstpolitik. 2. Auf!. 24 
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A. PreuBen. 
In Preu.Ben gab die von Freiherrn von Stein veranlaBte Stadteordnung von 1808 den 

Stadten volle Selbstverwaltung, die Landgemeinden, die schon im 18. Jahrhundert bloBe 
PolizeiverwaItungsbezirke waren, blieben aber noch unter der Leitung der Grundherr
·schaften. In den ostlichen Provinzen wurde die Polizeigewalt der Gutsherren eret 1872 
aufgehoben. Nach einigen Ansii.t"en zur Zentralisation der Gemeindegesetzgebung im mehr 
freiheitlichen Sinne kehrte man seit 1853 wieder zur gesonderten Regelung derselben ffir 
die einzelnen Landesteile zllliick, so daB die geltende Gesetzgebung ein l>untscheckiges 
Bild Iiefert. FUr die sieben Ostlichen Provinzen wurde unterm 4. Juli 1891 eine neue Land
gemeindeordnung erlassen. Vor der Revolution waren in der ganzen Monarchie 23 Gemeinde
verfassungsgesetze nebst ihren Ergii.nzungsgesetzen in Kraft (9 Sta.dteordnungen, 8 Land
gemeindeordnungen, 6 Ortsgemeindeordnungen ffir Stadt und Land) 1). 

1m Jahre 1749 fiihrte Friedrich de\' GroBe fUr Schlesien rue Betriebs
leitung der stadtischen Forsten durcn "Stadteforstmeister" ein, rue der Kammer 
unterstellt waren. 

Die Vorschriften des allgemeinen Landrechts iiber Holzverwiistung bezogen 
sich auch auf die Gemeindewaldungen (vgl. S. 181). Durcp. das Landeskultur
edikt v. 1811 wurden fUr das Geltungsgebiet des ALR. (mit Ausnahme Neu
vorpommerns) die bisherigen Beschrankungen in der Beniitzung der Privat
forsten, zu denen auch die Gemeinde- und Anstaltswaldungen gezahlt wurden, 
aufgehoben. Die Gemeindewaldungen unterlagen nur mehr einer allgemeinen, 
durch die Gemeindegesetzgebung geordneten Staatsaufsicht, die Anstalts
waldungen den statutenmaBigen und gesetzlichen Vermogensbeschrankungen 
juristischer Personen. Auf die Gemeinde- und Anstaltswaldungen der 1815 
mit PreuBen vereinigten Provinzen Sachsen, Westfalen und Rheinprovinz 
wurden diese freien Grundsatze indessen nicht mehr iibertragen, vielmehr 
durch die V. v. 24. Dezember 1816 rue forsttechnische Staatsaufsicht ein
gefiihrt. 

Hinsichtlich der Weiterentwicklung der Gesetzgebung in den verschiedenen 
Rechtsgebieten muB auf dieZusammenstellung bei den einzelnen Systemen 
verwiesen werden. Die jiingste Gesetzgebung haben die. Provinzen Ost- und 
WestpreuBen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen, fiir 
welche das G. betr. rue Verwaltung der den Gemeinden und offentlichen An
stalten gehorigen Holzungen yom 14. August 1876 erlassen wurde. Das Staats
aufsichtsrecht iiber die Gemeindewaldungen dieser Provinzen hatte sich seit 
EriaB des Landeskulturedikts von 1811 auf die Genehmigung zu Veranderungen 
in dem Genusse der Nutzungen bei den stadtischen Waldungen (Stadte-O. 
1853) und zu Rodungen und auBerordentlichen HolzschIagen in den Waldungen 
der Landgemeinden (A. Landrecht) beschrankt. Die Gemeinden verwalteten 
daher ihre Waldungen selbst, auch fUr die Stifungsforste bestand kein gesetz
liches staatliches Aufsichtsrecht. Das G. v. 1876 ordnete das System der tech
nischen Betriebsaufsicht an. 

Zur Zeit sind in Preu.llen alle Systeme der Staatsaufsicht mit zahlreichen 
Vbergangen vertreten. Die gesetzlichen Bestimmungen, welche in 'den ein
zelnen Landesteilen fUr die .Holzungen der Gemeinden gelten, finden in ganz 
Preu.llen ,auch auf die gemeinschaftlichen Holzungen Anwendung, welche 
unter das G. v. 14. Marz 1881 fallen (Genossenschafts- uud Gesamtabfindungs
waldungen). 

Gemeinschaftlich ist nur, daB diejenigen Forstbeamtenstellen, welche eine 
weitergehende Befahigung ais die eines kOniglichen Forsters nicht erfordern 
und eiu Einkommen von mindestens 750 M. jahrlich abwerfen, mit den aus 
dem Jagerkorps hervorgegangenen, forstanstelIuugsberechtigten Anwartern 

1) Sch'on, Das .Recht der Kommunalverbii.nde in PreuBen. 1897, 59. - von Stengels 
Worterbuch, I, 1890, 496. 
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besetzt werden miissen. -Die Aufsichtsbehorde hat das Bestatigungsrecht 1). 
(V. v. 9. April 1880, 1. Oktober 1905, § 28, 8. November 1912.) 

B. Bayern. 
In Bayern enthielten die Landesgesetzgebungen von 1616 an nur wenige Bestimmungen 

liber das Gemeindewesen. In den Anmerkungen Kreittmayrs zum Zivilgesetzbuch 
von 1756 sind ausfUhrlichere Mitteilungen liber das geltende Recht enthalten, namentlich 
liber das Gemeindevermogen. Die Dorfgemeinden standen unter unmittelbarer Jurisdiktion 
und Aufsicht entweder der grundherrlicben Gemeindeherrscbaft (Hofmark) oder des Land· 
gerichts. Die Vorsteher derselben, welche durch die versammelte Gemeinde gewahlt wurden 
und obrigkeitlich bestatigt werden muBten, hieBen Dorfsfiihrer, Hauptleute, Obmanner, 
auch Vierer. In gleicher Weise geschah die Bestallung der Gemeindebediensteten, wie die 
der Holz- und Feldwachter (Holzhay, Eschhay). Gemeindeversammlungen durften schon 
nach dem Landrecht von 1616 nur mit obrigkeitlicher Erlaubnis und im Beisein einer obrig
keitlichen Person stattfinden. Die Dorfbewohner schieden sich in Bauern, wozu die Besitzer 
von ganzen, halben, drittels, viertels HOfen gehorten und in Soldner, die, je nachdem sie 
Grund und Boden bei ihren Hausern hatten oder nicht, BausOldner oder Leerhansler genannt 
wurden. 

Die Finanzverwaltung der Gemeinden war zwar eine selbstandige, aber nnter der Kon
trolle des Grundherrn oder Landrichters. 1m Jahre 1779 wurde der oberen Landesregierung, 
1782 den Rentdeputationen die Anfsicht liber die Finanzverwaltung von Stadten, Markten 
und Dorfern erteilt und der bisherige "rentmeisterliche U)1lritt" abgeschafft. Auch die 
Hofmarksherren sollten jahrlich Rechnung liber den Gemeindehaushalt vorlegen. 

Zu Anfang des 19. Jahrhunderts war die Tendenz der Gesetzgebung anf die moglichste 
Beschrankung des Selbstverwaltungsrechtes der Gemeinden gerichtet. MaBgebend hieffir 
war namentlich die Wahrnehmung, daB die Gemeinden weder in bezug auf die Rechtspflege 
und Polizei noch hinsichtlich der Verwaltung ihres Vermogens etwas ErsprieBliches leisteten 
(V. v. 31. Dezember 1802). AuJ3erdem wurde die Entwicklung des Gemeindewesens durch 
das in der franzosischen Auffassung von der Staatstatigkeit liegende System der Zentralisa· 
tion aller offentlichen Verwaltungszweige wesentlich beeinfluBt. Durcb V. v. 1. Oktober 1807 
wurde das samtliche Vermogen der Gemeinden und Stiftungen im ganzen Lande zu einem 
von der Regierung verwalteten Fonds vereinigt. Die Ertragnisse des Gemeindevermogens 
s,?llten zunachst ffir die Deckung der Bedlirfnisse der Gemeinde verwendet werden, etwaige 
'Uberschuase kamen dem Staate zugute. Erst durch V. v. 6. Marz 1817 wurde den einzelnen 
Gemeinden ihr eigenes und das Stiftungsvermogen zur Selbstverwaltung zuriickgegeben, 
nachdem ein Teil durch Verwendung ffir fremdartigc Zwecke und durch Unterschlagungen 
durch die Beamten verschleudert worden war 2). 

Die Eaikte liber die Bildung der Gemeinden vom 28. Juli 1808 und liber das Gemeinde
wesen vom 24. September 1808 waren eine Kopie der franzosischen Einrichtungen. Die 
Gemeindegrenzen wurden nach den staatlichen Steuerdistrikten gezogen. Die Gemeinden 
hatten die Rechte offentlicher Korporationen und standen unter strenger Bevormundung 
des Staates. Sie konnten nur auf Berufung und unter der Leitung der Polizeistelle zusammen
treten und ohne Genehmigung derselben nichts beschlieBen. Die Hohe der neueingefUbrten 
Gemeindeanlagen wurde nach MaBgabe des StaatssteuerfuBes von der Regierung festgesetzt, 
ebenso dcren Verwendung. Die Erhebung erfolgte durch die Staatskassen. Die Folge dieser 
Entwicklung war das Erschlaffen des Gemeinsinnes und die Interesselosigkeit der Gemeinde
mitglieder an dem ganzen Gemeindewesen. 

Das neue Gemeindeedikt vom 17. Mai 1818 raumte daher den Gemeinden "zur Wieder
belebung der Gemeindekorper durch die Wiedergabe der Verwaltung der ihr Wohl zunachst 
berUhrenden Angelegenheiten" formeI! zwar groJ3ere Selbstandigkeit ein, der Vollzug des
selben wurde aber mehr im rlickschrittlichen Sinne gehandhabt. Die Rural-(Land-) 
Gemeinden waren nach wie vor dem vorgesetzten Land- und gutsherrlichen Gerichte unter
geordnet und verbunden, die Befehle und Auftrage desselben zu vollziehen. 
.. Das "revidierte Gemeindeedikt" vom 1. Juli 1834 bewirkte darin keine durchgreifende 
Anderung, im Gegenteil brachte der Vollzug eine Verscharfung der staatlichen Bevormundung 
und fiihrte zur Verkiimmerung der gemeindlichen Selbstverwaltung. 1m Jahre 1848 ging 
die standes-.. und gutsherrliche Gemeindekuratel an den Staat liber und im gleichen Jahre 
wurde die Offentlichkeit der Beratungen der Gemeindebehorden angeordnet. 

Einen wesentlichen Fortschritt bedeutete die Gemeindeordnung vom 29. April 1869, 
welche zur Zeit mit dem "Selbstverwaltungsgesetz" v. 22. Mai 1919 das geltende Recht 
bildet 3). 

1) Danckelmann, Gemeindewald und Genossenwald. 1882; ferner Donner und 
Schlieckmann. - 2) Esslen, Gemeindefinanzen in Bayern. 1903 (Dissert.). 

3) Seydel I, 40ff., 121ff.; II, 4ff. - Kahr I, Iff. 
24* 



372 Gemeindewaldwirt.<lchaft. 

Auch die Rheinpfalz erhielt unterm 29. April 1869 eine Gemeindeordnung. Bis 
dahin galt seit dem Anschlusse an Bayern im wesentlichen das franztisische Gemeinderecht. 

Das Selbstverwaltungsgesetz v. 22. Mai 1919, giiltig fiir ganz Bayern, beriihrt die 
gemeindliche Vermogensverwaltung nicht. 

Die staatliche Beaufsichtigung und Leitung der Gemeindewaldwirtschaft 
datiert schon auf das 16. Jahrhundert zuriick. 

Nachder Hienheimer FO. v.1508 muBtendie "Gemeinhi:ilzer" der umliegenden 
Dorfer nach dieser Forstordnung bewirtschaftet werden, damit die Dorfer selbst, 
ihre Grundherren und Nachkommen kiinftig keinen Holzmangel leiden. 

In der Koschinger FO. v. 1518 wird dem landesherrlichen Pfleger aufgetragen, 
darauf zu achten, daB die Dorfer, 'Welche um und an dem Forst Gmainholz 
haben, dasselbe nicht abschwenden und abOden, damit "uns (dem Herzog) 
dadurch an der Wildfuhr kein Nachteil erfolgt". Da die Bewohner von Kosching 
selbst ein ansehnliches Gmainholz haben, sollen sie aus dem Forst bis auf 
weiteres nichts mehr erhalten. 

Die in diesen lokalen Wirtschafts- und Nutzungsordnungen bereits zum 
Ausdruck gebrachte Kuratel wurde in den allgemeinen FO. v. 1568 und 1616, 
deren Bestimmungen in dieser Hinsicht vollig gleichlautend sind, in ein 
bestimmtes System gebracht. Fiir jedes Gemeindeholz muBte ein Forstknecht 
bestellt werden. Die Anstellung desselben erfolgte in den kleineren Gemeinde
waldungen, bei deren Bewirtschaftung das jagdliche Interesse des Landes
herrn mehr in den Hintergrund trat, dur{)h die "Bauersleute eines jeden Dorfes 
oder Flecken". 

Nach der FO. v. 1616 muBten die Forstknechte oder Holzhay, wenn die Gemeindehiilzer 
im landgerichtischen Gebiet, d. h. im landesherrlichen Gerichtsgebiet lagen, von der Hof
kammer, wenn sie im Gerichtsgebiet eines Landstandes lagen, von dieser Obrigkeit auf 
die Forstordnung eidlich verpflichtet werden. 

Die Aufsicht tiber sehr kleine Waldungen, ffir welche sich die Bestellung eines besonderen 
Forstknechtes nicht lohnte, sollte den Dorfvorstehern ("Vierern") tibertragen werden, 
die ebenfalls von den landesherrlichen oder standischen Gerichten verpflichtet werden 
muBten. Nach der FO. v. 1568 wurde die Verpflichtung :alIer Forstknechte und Vierer 
von dem obersten Forst- und Jagermeister vorgenommen unter Ausschaltung der stiindiEcllCn 
Gerichte. 

Die Anstellung und Verpflichtung der Forstknechte fUr die groBen Gemein
holzer, welche um die landesherrlichen Bannforste lagen, erfolgte durch die 
landesherrlichen Beamten (1568 obersten Forstmeister). Diese Forstknechte 
durften in den Dorfern, "die ihren Holzschlag" in dem betreffenden Walde 
hatten, nicht Wobnung nehmen. AlIe so angestellten Forstknechte muBten 
von den "Bauersleuten der Dorfer", zu denen das Gemeinholz gehorte, eine 
fUr ihren Unterhalt ausreichende jahrliche Besoldung erhaIten unter AusschluB 
der Zuweisung von Windbruch-, Ast-, Gipfel- oder Abfallholz. Die Hobe der 
Besoldung wurde im landesherrlichen Gerichtsgebiet von der Hofkammer, 
im standischen Gerichtsgebiet von den Landstanden festgesetzt. Diese den 
Gemeinden auferlegte Verpflichtung wird ausdriicklich damit motiviert, daB 
der Landesherr "an den Gemeinholzern nichts als den Wildbann und die Obrig
keit habe", diese Ordnung den Bauersleuten zum Nutzen gereiche und kein 
Stammrecht bezahlt werden miisse. 

Die dienstliche Obliegenheit der Forstknechte bestand darin, den Bauers
leuten der Dorfer, welche Gemeinholzer hatten, "jahrlich zu ihrer Hausnot
durft, jedem nach Gelegenheit seines Gutes, das Holz auszuzeigen und abzu
geben", ebenso allen anderen, welche von alters her ihren Holzschlag an den 
gemeinen Holzern hatten. Zum Verkauf durfte gar nichts abgegeben werden. 
Zur Erleichterung der Kontrolle sollten die Forstknechte, wie es auch fUr die 
Bannforste zutraf, 2-3 Holztage in der Woche bestimmen, an welchen das 
angewiesene Holz gehauen und weggefahren werden durfte. Wer sich diesen 
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Anordnungen widersetzte, iiber den wurde eine "nach Gelegenheit des Ver
brechens billige Strafe" verhangt. Ais Grund zu diesen MaBnahmen wird die 
unwirtschaftliche Behandlung der Gemeindeholzer angegeben. 

Diese Vorschriften blieben formell bis in das 19. Jahrhundert herein in 
Kraft und gingen im wesentlichen auch in die Oberpfalzische FO. v. 1657 und 
1694 sowie in die Neuburger FO. v. 1690 iiber. In der Oberpfalz sollten die 
landesherrlichen Beamten die Gemeinholzer fiir die Landesherrschaft einziehen, 
wenn die Gemeinden sich den Anordnungen der Forstordnung widersetzten. 
Die Gemeindewaldungen waren wie die landesherrlichen Waldungen zu bewirt
schaften. 

Nach der Stadt- und Marktinstruktion von 1748 lag in Stadten und Markten 
dem Magistrat die Sorge fUr die Stadtwaldungen sowie die Bestellung der Forst
bediensteten ob. 

Zufolge dem Mandat yom 14. Marz 1752 durfte in den Gemeindewaldungen 
das Holz nur im Herbst und Friihjahr angewiesen werden und nach dem Mandat 
yom 3. Juni 1762 sollte in den Gemeindewaldungen das Brenn- und Bauholz 
nicht mehr "stiick- einschichtiger Weise", sondern schlagweise gehauen werden. 
Auch die' Waldweide wurde geregelt. 

Tatsachlich wurde aber der EinfluB der Gemeinden auf die Bewirtschaftung 
und Beniitzung ihrer Waldungen immer geringer. Dies stand sowohl mit der 
immer weiter um sich greifenden Einschrankung der Selbstandigkeit der Ge
meinden an sich in Zusammenhang als auch speziell mit der nahezu souveranen 
Stellung, welche die Forst- und Jagdbediensteten der landlichen Bevolkerung 
gegeniiber namentlich im 18. Jahrhundert einnahmen. 

Rottmanner 1) schildert die gewordenen Zustande mit den Worten: "Die Ja.ger 
behaupten jetzt, daB ihnen allein die Aufsicht tiber alles Geholz im ganzen Lande gebiihre 
und keine Gemeinde darf sich mehr einfallen lassen, einen eigenen Forster oder nach Gestalt 
der Umsmnde den Dorffiihrer oder Holzhayen aufzustellen." 

Mit der Verkiimmerung der Selbstandigkeit der Gemeinden schwand auch 
die Sorge um die Pflege des Gemeindevermogens. N ach dem Zeugnisse aller 
Schriftsteller war in Bayern um das Jahr 1800 kein Waldbesitz in so schlechter 
Bestandsverfassung wie der Gemeindewald. Darin lag auch der Grund, daB 
der Ruf nach Teilung des Gemeindegrundeigentums in Bayern um diese Zeit 
einen so ma<>htigen Widerhall fand. 

In den in der erst en Halite 2) des 19. Jahrhunderts ausgearbeiteten Ent
wiirfen zu einem neuen Kultur- und Forstgesetz spielte daher die Beaufsichtigung 
der Gemeindewaldungen eine bedeutende Rolle. 

Schon in dem Kulturgesetzentwurf von 1827 wurde die Aufstellung eines 
Wirtschaftsplanes und eines sachverstandigen WirtschaftsfUhrers aus der Zahl 
der gepriiften Forstamtskandidaten auf Kosten der Gemeinde verlangt. Die 
Waldteilungen soIlten nur zum 'Zwecke der Rodung unter der Voraussetzung 
eines Mangels an Kulturgelande zulassig sein. DerAusschuB der Kammer 
wollte dagegen die Gemeinden hinsichtlich der Wahl der WirtschaftsfUhrer 
nicht gebunden wissen und die Teilung unter allen Umstanden zulassen. 

Der Referent der 2. Kammer tiber den Entwurf eines Landeskulturgesetzes von 1827 
fiihrte aus: "Kein Teil des Gemeindevermogens wird so sehr vernachIassigt wie die Gemeinde
waldungen. Sie sind meistens von oden Griinden wenig zu unterscheiden und im Zustande 
von viilliger Verwilderung und Anarchie. Sechs und mehr Tagwerk Gemeindewaldungen geben 
oft nicht so viel Holz als ein einziges Tagwerk gehorig kultivierter Waldungen des Staates 
oder der groBeren Gutsbesitzer." Der Referent ist der Meinung, daB eine Besserung nur 
durch die Erlaubnis, die Waldungen nach Belieben zu teilen, herbeigefiihrt werden konne 3). 

1) Notwendige Kenntnisse usw. 1780, 106. 
t) Die V. v. 14. Marz 1789, 7. Oktober 1803, 27. August 1807, 31. Dezember 1806, 

19. Marz 1807 brachten ebenso wie die Bestimmungen des Gemeindeediktes keine neuen 
Grundsatze. - 3) Verh. d. 2. K. 1828, 11. BE., 25f. 
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Wie in bezug auf die Forstpolizei, so war auch hinsichtlich der Gemeinde
waldaufsicht in den ersten Dezennien des 19. Jahrhunderts infolge der mit der 
Gebietserweiterung Bayema iiberkommenen verschiedenartigen gesetzlichen 
Bestimmungen eine arge Verwirrung entstanden. Die Giiltigkeit derselben 
wurde in der Praxis nicht mehr respektiert 1) und neue einheitliche Vorschriften 
waren nach dem Scheitern des Kulturgesetzes vorerst nicht zu erlangen. Wahrend 
in einigen wenigen Distrikten eigene von der Kuratel bestellte Personen unter 
dem Titel der technischen Leitung unbedingte Gewalt iiber den Gemeinde
wald ausiibten, 'War in den meisten anderen Bezirken keine Spur eines geordneten 
Betriebes zu erblicken. 

Um diese MiBsmnde zu beseitigen, nahm die Regierung ihre Zuflucht zu 
dem revidierten Gemeindeedikt von 1834 und erlieB auf Grund der in demselben 
iiber die Vermogensverwaltung der Gemeinden enthaltenen Grundsatze die 
generalisierende V. v. 23. April 1835. 

Nach derselben mullte sich die Benutzung der Gemeinde- und Stiftungswaldungen auf 
kuratelamtlich genehmigte Betriebs- und Wirtschaftsplane stiitzen, die innerhalb Jahres
mst durch die von der Gemeinde wiihlbaren Sachverstandigen hergestellt werden sollten. 
Problematische Verbesserungen, kostspielige Kulturversuche und sonstige "dem Forst
luxus angehorige Mallnahmen" durften den Gemeinden nicht aufgedrungen werden. Die
Belben wurden ferner verpfiichtet, ihre Waldungen unter einen geordneten Forstschutz 
zu stellen und beim Auszeichnen des Holzes und bei den Kulturen sich der Mitwirkung 
eines Sachverstandigen zu versichern, Die Wahl der Mittel zu diesem Zwecke blieb da, 
wo nicht Kommunalrevierforstereien bereits verordnungsmallig bestanden, dem Ermessen 
der Gemeinden iiberlassen (tjbertragung des Schut-zes und der technischen Leitung an den 
benachbarten staats- oder gutsherrlichen Forster oder der Leitung allein, - oder Aufstel
lung besonderer behordlich anerkannter Personen fUr Forstschutz und Leitung, ev. durch 
Zusammenschlull mehrerer Gemeinden). Die technischen Leiter mull ten die ffir den kgl. 
Forstdienst vorgeschriebenen Eigenschaften besitzen. 

Damit War ein ertraglicher Zustand nach einheitlichen Grundsatzen geschaffen, 
wenn derselbe auch mehr auf den Bestimmungen des Gemeindeedikts als auf 
forstgesetzlicher Grundlage beruhte. Eine solche herbeizufiihren, vel-suchte 
der Forstpolizeigesetzentwurf von 1842, der allerdings iiber das bisherige MaB 
der Staatsaufsicht weit hinausging. Der Regierung solIte danach die obere 
Leitung und Beaufsichtigung des Forstbetriebes selbst (Forstbewirtschaftung) 
zustehen. Fiir die samtlichen Gemeinde-, Stiftungs- und Korperschaftswal
dungen war das System der Beforsterung vorgesehen. 

Die spezielle Leitung des Forstbetriebes sollte von den kgl. Forstamtern oder von 
den analogen BehOrden der st&ndes- und gutsherrlichen sowie der stadtischen (Magistrat) 
Bezirke gefiihrt werden, die technische Verwaltung durch Zuteilung dieser Waldungen 
an st&atliche, standes. oder gutsherrliche Reviere und Forsteien oder auch durch Bildung 
besonderer Kommunal- oder Stiftungsreviere bzw. Forsteien erfolgen. Die Revier- und 
Forsteiforster sollten den fUr den koniglichen Forstdienst geforderten Befiihigungsgrad 
haben. Die Besetzung der Stellen sollte in den unmittelbaren landesherrlichen Bezirken 
auf Vorschlag der Gemeinden durch den Konig erfolgen, die Ernennungen fUr guts. und 
gerichtsherrliche Bezirke der Bestatigung der Kreisregierungen unterliegen. Die Kommunal
und Stiftungsforstboomten sollten in ihren dienstlichen und Gehaltsverhii.ltnissen den unmit· 
telbaren koniglichen Revier· und Forsteiforstern gleichgestellt sein. FUr den Forstschutz 
hatten die Gemeinden usw. zu sorgen. 

Dieser Entwurf wurde yom AusschuJ3 der Kammer der Reichsrate energisch 
bekampft. In dem Bericht 2) desselben wird beanstandet, daB der Staat nicht 
nur wie bisher die hohere Forstpolizeiaufsicht, sondern die obere Leitung des 
Betriebes iiben wolle. Den Gemeinden stehe vedassungsroaJ3ig das Recht zu, 
ihr Vermogen selbst zu verwalten. Die Kuratel konne sich auch nach dem 
Gemeindeedikt von 1818 nur auf negatives Einwirken beschranken, namentlich 
darauf, daB das Gemeindevermogen nicht dilapidiert und deterioriert werde. 

1) Verh. d. K. d. Reichsrate 1842/43, 3. BB., 237ff. 
2) Verh. d. K. d. Reichsrate 1842/43, 3. BB., 174. 
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Von richtigen Gesichtspunkten gehe nur die V. v. 1835 aus. Die Kosten fiir 
die Gemeinden seien zu groB. Ungesetzlich sei die Bestimmung, daB die Ernen
nung in guts- und gerichtsherrlichen Forstbezirken der Besmtigung der Kreis
regierung unterliege und ebenso, daB die Zahl, Aufnahme, Belohnung und 
Entlassung des Forstschutzpersonals der Genehmigung der Kuratelbehorde 
anheimgegeben sei. Das ganze Kapitel iiber die Aufstellungder Kommunal
forster sei vel'werflich, die Aufstellung eines Wirtschaftsplanes geniige voll
smndig. 

Der AusschuB der Reichsratskammer verschwieg allerdings die inneren 
Motive zu seiner Haltung in dieser Frage: nicht um die Erhaltung der Gemeinde
autonomie war es in dieser Zeit diesen Standevertretern zu tun, sondern um 
die Aufrechterhaltung ihres Prestiges iiber die ihrer Gerichtsbarkeit unter
stehenden Gemeinden. Dieses war freilich - noch 5 Jahre vor 1848 - durch 
diesen Gesetzentwurf bedroht. 

1m neuen Forstgesetzentwurf von 1846 trug die Regierung dieser parla
mentarischen Stromung "Rechnung, indem die Beforsterung gar nicht mehr 
erwahnt wird und lediglich die Bestimmung vorgesehen ist: "In den" Ge
meinde-, Stiftungs- mid Korperschaftswaldungen steht der Regierung die 
Oberleitung und Beaufsichtigung (der Forstbewirtsch8Itung) zu." 

In dem Entwurfe zum Forstgesetz von 1852 war gleichwohl die Bestimmung 
wieder aufgenommen, daB der Staatsregierung "die Lei tung und Beaufsichtigung 
der Bewirtschaftung" der Gemeindewaldungen usw. zustehe und die "technische 
Leitung" von den kgl. Forstamtern geiibt werde. Die beiden Kammern des 
Landtages veranlaBten jedoch die Streichung dieser Fassung und setzten an 
deren Stelle den jetzt geltenden Artikel 6: "Die Bewirtschaftung der Gemeinde
und Stiftungswaldungen steht unter der Oberaufsicht der Staatsregierung". 
Es wurde geltend gemacht, daB die Regierung nur dariiber zu wachen habe, 
daB die Verwaltungsstellen keine trbergriffe machen, den Kapitalstock nicht 
absorbieren und die ihnen eingeraumte freie Vermogensverwaltung nicht miB
brauchen. Der Regierung sei aber nicht das Recht eingeraumt, in das Detail 
der Bewirtschaftung einzugreifen. Bei Ausiibung des Oberaufsichtsrechts sei 
der Staatsregierung ein mehr negativer Standpunkt angewiesen 1). 

1m geltenden Forstgesetz von 1852 ist das System der sog. technischen 
Betriebsaufsicht im Sinne der V. v. 1835 zur Durchfiihrung gebracht, aus
genommen die Regierungsbezirke Unterfranken und Rheinpfalz, in welchen 
das System der sog. Beforsterung eingehalten wird. 

Die zum Forstgesetz erlassenen "besonderen" Vollzugsvorschriften yom 
29. Juni 1852 griffen in die Bewirtschaftung der Gemeindewaldungen viel 
starker ein, als es mit dem Grundsatz der "Oberaufsicht" vereinbarlich war; 
tatsachlich wurde auf dem Verordnungswege den Staatsbehorden doch die 
"Leitung" iibertragen. Den wiederholten Anregungen, welcheaus der Mitte 
des Landtags zugunsten einer weitgehenden Einwirkungsbefugnis der Gemeinden 
auf die Bewirtschaftung ihrerWalduIigen gemacht worden sind, wurde durch 
die besonderen Vollzugsvorschriften yom 12. August 1888, durch die Forst
gesetznovelle vom 17. Juni 1896 (Art. 7, Abs. 2) und die nunmehr geltenden 
besonderen Vollzugsvorschriften yom 12. Mai 1897 schrittweise Rechnung 
getragen. 

Das Ziel der letzteren geht dahin, daB die Gemeinde als Eigentiimerin des 
Waldes in dessen Bewirtschaftung und Beniitzung nicht mehr als notwendig 
beschrankt werden solle. Die jahrlichen Betriebsantrage gelangen nunmehr nur 

1) Verh .. d. K. d. Abg. 1851/52, 3. BB., 105. 
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dann an die Forstpolizeibehorden bzw. Stellen, wenn von den Gemeinden 
dagegen Erinnerungen erhoben werden 1). 

Die Gemeindeordnungen von 1869 haben in bezug auf die Bewirtschaftung de! 
Gemeindewaldungen gegeniiber dem Forstgesetz subsidiare Geltung; denn nach Art. 30 
der rechtsrheinischen Gem.·O .. v. 1869 "unterliegt die Bewirtschaftung der .Gemeinde. 
waldungen den gesetzlichen Vorschriften". Dieselbe Bestimmung trifft Art. 23 der Pfalzer 
Gem.-O. v. 1869. 

Der Oberaufsicht des Staates sind nur die Waldungen, nicht auch die etwa an sich zur 
Aufforstung geeigneten ()dflachen unterworfen. 1m Jahre 1852 betrugen in den. 7 Regie
rungsbezirken diesseits des Rheins die ~.nkultivierten Gemeindegriinde ca. 150 ()()() ha, 
wovon 71 % Hutflii.chen und 290f0 reine Odungen waren. Ein Aufforstungszwang besteht 
fiir dieselben nicht. 

2. Die Systeme der Staatsaufsicht. 
Von Forstaufsichts wegen werden die Waldungen der offentlichen Anstalten 

(Korporationen, Stiftungen usw.) den Gemeindewaldungen gleichgeachtet. Die 
folgenden Systeme geIten daher auch fiir erstere. 

Ein geordneter, auf Nachhaltigkeit der Holznutzung abzielender Forstwirt
schaftsbetrieb beruht auf drei Voraussetzungen: Festsetzung eines allgemeinen 
Wirtschaftsplanes, Aufstellung jahrlicher Betriebsplane auf der Grundlage 
des allgemeinen Wirtschaftsplanes, Betriebsleitung durch einen sachkundigen 
Verwalter. Je nachdem nun der Staat die Erfiillung dieser Bedingungen fiir 
die Bewirtschaftung der Gemeindewaldungen im ganzen oder teilweise ver
langt oder auch von derselben ganz absieht, und je nach der Art der Erfiillung 
dieser Bedingungen k.ann man drei Systeme der staatlichen Einwirkung unter
scheiden: 

A. die allgell1.eine Vermogensaufsicht, 
B. die technische Betriebsaufsicht, 
C. die BefOrsterung. 
Beim System der Vermogensaufsicht findet keine Einwirkung des Staates 

auf den technischen Waldbetrieb statt; es steht daher den Gemeinden frei, 
welche MaBnahmen sie zur Ordnung desselben treffen wollen. 

Die Systeme der technischen Betriebsaufsicht und der Beforsterung fordern 
einen Wirtschaftsplan, jahrliche Betriebsplane und einen Wirtschaftstechniker. 
Der Unterschied liegt hauptsachlich darin, ob auf die Art der Beschaffung 
des letzteren die Gemeinde noch einen EinfluB hat oder ob derselbe von Staats 
wegen bestellt wird. 

Diese drei zum Zwecke einer systematischen Gruppierung ausgeschiedenen 
Systeme 2) sind indessen nicht immer streng voneinander abgegrenzt, sondern 
gehen vielfach ineinander iiber und weisen im Einzelfalle auch sonstige Ab
weichungen auf. 

Die Tendenz der Verwaltungspraxis war in neuerer Zeit immer mehr darauf 
gerichtet, die Betriebsfiihrung auch da, wo es gesetzlich nicht direkt geboten 
ist, in die Hande der Staatsforstbeamten zu legen, womit den Gemeinden wie 
dem offentlichen Interesse auch am rationellsten gedient ist. Gleichzeitig 
drang aber auch mehr und mehr in der Gesetzgebung die Auffassung durch, 
daB innerhalb der durch eine ordnungsmaBige Wirtschaft gesteckten Grenzen 
den Gemeinden in bezug auf die Durchfiihrung bestimmter Wixtschaftsziele, 
welche ihren Wiinschen und Bediirfnissen entsprechen, eine moglichst groBe 
Bewegungsfreiheit und Selbstbetatigung eingeraumt werden solI. Ebenso werden 

1) Vgl. Ganghofer, Forstgesetz, 3. Aufl., Vorbemerkungen zu Art. 6. 
2) Dieselben wurden von Danckelmann aufgestellt (Gemeindewald und Genossen· 

waldo Berlin 1882). 
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in der Befolgung des formalen Geschaftsganges den Gemeinden in ncuerer Zeit 
namhafte Erleichterungen zugestanden. 

Die Betriebsleitung durch Staatsforstbeamte schlieBt nicht immer auch die 
Ausiibung des Forstschutzes und Betrie bsvoUzuges durch staatliche 
Beamte in sich. Wenn hieriiber nicht eine besondere Vereinbarung getroffen 
ist, ist die Bestellu{lg der Untcrbeamten Sache der Gemeinde. Es ist eine 
beklagenswerte Tatsache, daB die Auswahl dieser Beamten in vielen Staaten 
mangels zeitgemaBer Vorschriften lediglich nach dem Gesichtspunkt der Billig
keit erfolgt und den Gemeinden nicht bloB bei der Anstellung, sand ern auch 
bei der Entlassung ein zu weitgehendes Recht eingeraumt ist. Dadurch gelangen 
die Forstschutzbeamten in ein Abhangigkeitsverhaltnis zu den Gemeinden, 
das der Ausiibung ihres dienstlichen Berufes hinderlich ist. AuBerdem ver
sehen dieselben ihren Dienst oft im Nebenamt und entbehren der primitivsten 
forsttechnischen Kenntnisse. Die Forderung eines forsttechnischen Befahigungs
nachweises ware daher wahl angebracht. In Hessen wurden 1920 die Gemeinde
forster verstaatlicht. 

Vgl. die Verhandlungen iiber die Gemeindewaldwirtschaft in der 13. Hauptversamm. 
lung des Deutschen Forstvereins zu Niirnberg 1912 mit den Referaten von l!'orstrat BI u m, 
Oberforster Dr. Gehrhardt und Forstmeister Tager (Bericht S. 101f£'). Es wurde von 
der Versammlung folgende Resolution angenommen: 

"Der Deutsche Forstverein halt die Erfolge der staatlichen Aufsicht iiber die Bewirt· 
schaftung der Gemeindewaldungen mit Riicksicht auf die Bedeutung der Gemeindewald· 
wirtschaft fiir die deutsche Volkswirtschaft nicht iiberall fiir geniigend; er halt eine gesetz. 
liche Regclung der Staatsaufsicht iiber die Gemeindewaldungen nach der Richtung hin 
fiir wiinschenswert, daB die Selbstverwaltung der Gemeinden als Eigentiimer, NutznieBer 
und Unternehmer nur insoweit sich betatige, als die Gemeinden nach ihrer Organisation 
und Verfassung ohne Schadigung der Allgemeinheit diese auszuiiben auch in der Lage sind." 

.A. Vermiigensaufsicht. 

Der Staat sorgt fiir die Erhaltung des Waldvermogens. Deshalb bedarf 
die VerauBerung und Ausstockung von Wald, ferner jede einschneidende Ver
anderung hinsichtlich der Waldbeniitzung der staatlichen Genehmigung. Deva
station ist verboten. 1m iibrigen ist die Bewirtschaftung des Waldes vollig frei. 

Die Gemeinde ist also weder verpflichtet, einen Wirtschaftsplan aufzustellen, 
noch einen fachmannischen Wirtschaft"fiihrer mit der Betriebsleitung zu 
betrauen. Es ist daher keine Garantie dafiir geboten, daB die Wirtschaft sich 
im Rahmen der Nachhaltigkeit bewegt lind Dbernutzungen zum Schaden 
der spateren Generationen vermieden werden. 

Dieses System besteht: 
1. Innerhalb PreuBens a) in einem groBen Teile der Provinz Hannover 

(40000 ha), namlich im Reg.-Bez. Hannover, ausschlieBlich Calenberg (V. 1830); 
in den Reg.-Bez. Liineburg, Stade, Osnabriick und Aurich, wo iiberhaupt keine 
gesetzlichen Bestimmungen bestehen; b) in Schleswig-Holstein und im Herzog
tum Lauenburg (G. 1869); c) im Gebiete der Stadt Frankfurt a. M. (V. 1807, 
Gemeindeverfassung 1867). 

In PreuBen unterstehen ca. 52 000 ha Gemeinde- und Stiftungswaldungen 
der Vermogensaufsicht, d. s. 4%. 

2. 1m Konigreich Sachsen (Stadte-O. 1832/73, Landgem.-O. 1838/73). 
3. In Lippe-Detmold (V. 1819), Mecklenburg-Strelitz, Stadt 

Rostock, Anhalt, Alten burg (Dorf-O. 1876), ReuB a. L. (Gem.-O. 1884), 
ReuB j. L. (Gem.-O. 1850, 1874/1891). 

In der Provo Schleswig-Holstein mit Lauenburg befinden sich keine unter selb
standige Forstverwalter (Gemeindeoberforster) gestellte Gemeinde- und Institutenforsten. 
Dagegen besteht fiir Schleswig-Holstein eine "Provinzial-Forstdirektion", welcher zugleich 
die Aufforstung der Qdlandereien iibertragen ist. 1m Kreise Herzogtum Lauenburg gehoren 
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zum LandeskommWlalvermogen 7352 ha Waldo Derselbe Wltersteht der VerwaltWlg des 
Kreisausschusses Wld zerfii.Ilt in drei landschaftliche Oberforstereien. 

Sachsen. Die Wirtschaft der· Gemeinde-, StiftWlgS- Wld sonstigen Korperschafts
waldungen wird von Oberaufsichts wegen tiberwacht. Die Verwaltung derselben kann 
durch die Gemeindeaufsichtsbehorde beschrankt werden. Der Erlos auBerordentlicher 
Holzschlii.ge gehort zu dem Stammvermogen, soweit nicht. die Mehrentnahme gegen den 
planmii.Bigen oder durchschnittlichen Jahresertrag durch UnterlassWlg der regelmaBigen 
Holzschlage in den nachstfolgenden Jahren ausgeglichen wird. Die Amts- bzw. Kreis
hauptmannschaften dtirfen sich in Gemeindeforstangelegenheiten des Beirates staatlicher 
Revierverwalter usw., die Gemeinden der ForsteinrichtWlgsanstalt bedienen 1). Kirchen
Wld PfarrwaldWlgen mtissen nach der V. V. 23. Februar 1875 nach einem Wirtschaftsplan 
bewirtschaftet werden Wlter LeitWlg eines technisch gebildeten Forstbeamten. 

Bereits in der sachsischen ForstordnWlg von 1560 wurde den Gemeinden verboten, 
ihre gemeinen Holzer zu verhauen oder diesel ben mit GrWld und Boden unter sich zu teilen. 
Sie Bollen diesel ben hegen Wld sparen, damit sie im FaIle eines Brandes oder soustiger 
Schaden Hilfe Wld Trost daran haben mogen. Dtirrholz Wld Windbruchholz dtirfen sie 
nutzen. Auch die Pfarrherren mtissen ihre PfarrhOlzer pfleglich gebrauchen, sich das benotigte 
Holz yom Oberforster anweisen lassen Wld dtirfen keines verkaufen. 

1m ganzen unterstanden im Jahre 1900 der Vermogensaufsicht 
im Deutschen Reiche 96000 ha Gemeinde- und Stiftungsforste, 
d. S. 3,9% aller dieser Forste. 

B. Technische Betriebsaufsicht. 

Die Wirtschaft muB auf Grund eines staatlich genehmigten Wirtschafts
planes gefiihrt werden, die jahrlichen Fallungs-, Kultur- und Nebennutzungs
plane mussen sich im Rahmen des allgemeinen Wirtschaftsplanes halten, fUr 
Bewirtschaftung und Schutz sind befahigte Personen aufzustellen. Rodungen, 
Verkaufe oder sonstige Anderungen am Waldeigentum bedurfen der Genehmigung. 

Zur Bestellung der gesetzlich geforderten Betriebsleitung stehen den 
Gemeinden verschiedene Wege offen: 

1. Anstellung eines eigenen Forstbeamten seitens der Gemeinden. Dies 
ist nur dann moglich, Wenn die GroBe und der Ertrag des Waldbesitzes in einem 
noch annehmbaren Verhaltnis zu dem hiezu erforderlichen Aufwand steht. 
Es sind daher nur wenige Stadtgemeinden, welche auf diesem Wege fUr die 
Bewirtschaftung ihres Waldbesitzes Sorge tragen konnen_ 

2. Mehrere benachbarte Gemeinden, offentliche Anstalten uSW. konnen sich 
zur Bestellung eines ge meinschaftlichen Betrie bsleiters vereinigen und 
so eine gemeinsame Gemeindeoberforsterei (Forstamt usw.) bilden. 

Solche Kommunalforstverwaltungsverbande bestehen seit 1835 in Teilen 
der Rheinprovinz und Westfalens (Reg.-Bez. Coblenz und Trier 37, Aachen 5 
["Forstverwaltungsbezirke"], Arnsberg 7, Minden 2 Gemeindeoberforstereien). 
1m Laufe der Zeit sind folgende MiBstande zutage getreten 2) : 

a) Die Verwaltungsbezirke werden zur Ersparung der Ausgaben fUr die 
Besoldung des Betriebsleiters zu groB gemacht. 

1m Jahre 1914 umfaBte die Gemeindeoberforsterei Saarburg 11 700 ha, Bitburg 10420, 
Hermeskeil 9441 (Reg.-Bez. Trier), Zell 10 110, Treis 8840, Simmern 8758 ha (Reg.-Bez. 
Koblenz). 

Die Gemeinde-Oberforsterei Baumholder im Reg.-Bez. Trier mit 9562 ha Waldflache 
umfaBt 80 Gemeinden, die Wlter 7 Btirgermeistereien stehen, Wld 2 Genossenschaften, ist 
in 680 Waldparzellen zerteilt, hat eine Langenausdehnung von 65 km, schlechte Verkehrs
verhaltnisse und bergiges Gelande. Nach der DienstanweisWlg von 1841 muB der Ober
forster auf Grund ortlicher Aufnahme einen HauWlgs- Wld Kulturplan aufstellen, die Jahres
schIage auszeichnen Wld wahrend des Fallungsbetriebes mindestens zweimal besuchen, 

1) von der Mosel, Handworterbuch des sachsischen Verwaltungsrechts. 1901. -
GeschMtsordnung fUr die sachsische Staatsforstverwaltung. 191O,'§ 482f. 

2) Oberforster Dr. Gehrhardt-Coblenz, Bericht tiber die 13. Hauptvers. des Deutschen 
Forstvereins in Niirnberg 1912. Berlin 1913, 116ff. - Donner 91£. 
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die Kulturen revidieren und die Grenzsteine nachsehen. In den Reg.-Bez. Co blenz und 
Trier umfassen die Oberforstereien die Waldungen von 25-80 Gemeinden und dazu 
meist noch solche von Instituten und Korperschaften. Jeder einzelne Gemeindewald 
besteht in der Regel aus mehreren Parzellen (Gehrhardt a. a. O. 122). 

b) Den. Gemeinden fehlt oft schon bei der Wahl ihres Betriebsleiters das 
notige Verstandnis. "Die Gemeindeforstbeamten befinden sich vielfach in 
einem AbharigigkeitsverhaItnis von den Gemeinden, welches sie verhindert, 
ihre Amtspflichten so wahrzunehmen, wie das Gedeihen der betreffenden Forste 
as erfordert" I}. AuBerdem unterstehen sie dem Landrat, in Coblenz sogar 
in technischen Angelegenheiten, wodurch der Dienstbetrieb erschwert und 
die Dienstfreudigkeit beeintrachtigt wird. 

c) Die Besoldung der Gemeindeforstbeamten ist ungleichmaBig und oft 
ungeniigend, es fehlt die Versetzungsmoglichkeit auf andere Stellen und eine 
Stellvertretung, wegen schlechter Pensionsverhaltnisse bleiben die Beamten 
zu lange im Dienst; mit den dienstlichen HiIfsmitteln wird gekargt, ihre Be
fugnisse sind stark eingeschrankt, sie genieBen weder den voUen Schutz 
noch die Autoritat von Staatsbeamten. 

Ein yom ProvinzialIandtag der Rheinprovinz 1890 gestellter Antrag auf Beforsterung 
der Gemeindewaldungen durch staatliche Forstbeamte }latte keinen Erfolg, weil das Mini· 
sterium gegen den Willen der Gemeinden eine solche Anderung nicht unterstiitzen wolIte. 
1m Jahre 1907 wurde yom Provinziallandtag der Staatsregierung ein Gesetzentwurf unter· 
breitet, nach dem aIle waldbesitzenden Gemeinden und offentlichen Anstalten gesetzlich 
zu einem Zweckverband zusammengeschlossen werden solIten. Derselbe solIte die Kosten 
fUr die Forstbeamten einschlieBlich Pensions· ·und Hinterbliebenenbeziige gemeinsam auf
bringen und wie folgt organisiert sein: An der Spitze steht der Landashauptmann. Weitere 
Organe sind die Verbandsversammlung, bestehend I1tlS Walddeputierten der Gemeinden 
und der VerbandsausschuB, dem die Festsetzung der Umlagen und die Regel-ung der Ruhe
gehalter obliegt. Die Anstellung der Verwaltungs- und Schutzbeamten erfolgt auf Vor
schlag des Kreisansschusses und na.ch AnhOrung der Walddeputierten durch den ltegierungs
priiBidenten. Der alB Selbstverwaltungskorper organisierte Zweckverband solIte also auf 
die AnstelIung der Beamten keinen EinfIuB haben und damit auoh nicht die einzelne 
Gemeinde. Da die Gemeinden in dieser geplanten staatlioh organisierten Provinzialforst
verwaltung einen Eingriff in ihr Selbstverwaltungsrecht erblickten, ma.chten sie gegen die
selbe mit dem Erfolg Front, daB die Staatsregierung as im Jahre 1909 ablehnte, den Ent
wurf dem preuJ3ischen Landtag vorzulegen. Dagegen wurde durch Ministerialverfiigung 
yom 1. April 1910 ab fiir die Forstbeamten beider Grade ein Normalbesoldungsplan auf
gestelIt. 

3. Die Gemeinden iibertragen die Betriebsleitung benachbarten Staats
oder Privatforstbeamten im Nebenamte gegen eine entsprechende Vergiitung 
an dieselben. 

Dadurch kommen die Gemeinden billiger weg, ersparen namentlich die 
Pensionslast usw., der MiBstand liegt aber darin, daB die Staats- und Privat
beamten wegen Mangels an Zeit den Gemeindewaldungen nicht immer die 
notige Aufmerksamkeit widmen und immerhin zu einer gewissen Nachgiebig
keit und Nachsicht gegen die Gemeinde geneigt sind, um dieses Neben-
einkommen nicht zu verHeren. . 

4. Der Staat lii.Bt auf Antrag der Gemeinden gegen eine an die Staatskasse 
zu entrichtende Vergiitung die Betriebsfiihrung durch seine Forstbeamten 
besorgen und bildet zu diesem Zwecke aus Staats- und Gemeindewaldungen 
gemischte Verwaltungsbezirke. Den Staatsbeamten obliegt die Betriebsleitung 
ex officio. 

Lediglich der Umstand, daB die Gemeinde "freiwillig" und auf eigenen 
Antrag der Staatsforstverwaltung die Wirtschaftsfiihrung ihrer Waldungen 
iiberlii.Bt, ermoglicht es, dieses System noch unter den Begriff der "techni
schen Betriebsaufsicht" zu bringen. In der praktischen Durchfiihrung der 

1) Donner 92. 
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Betriebsleitung unterscheidet sich dieses System durch nichts· von der "Be
fOrsterung" . 

Die Gemeinden konnen zu dieser MaBnahme indirekt dadurch gezwungen 
werden, daB der Staat seinen Beamten die personliche Vbernahme der Betriebs
leitung von Gemeindewaldungen verbietet (Bayern seit 1886, Wiirttemberg). 
Jenen Gemeinden, die wegen zu geringen U'mfanges ihres Waldbesitzes eigene 
Forstbeamte nicht aufstellen konnen und auch keinen geniigend qualifizierten 
Privatfofstbeamten in der Nachbarschaft zur Verfiigung haben, bleibt dann 
nichts anderes iibrig, als mit dem Staat einen formlichen Vertrag wegen der 
Betriebsiibernahme abzuschlieBen. 

Eine Einwirkung auf die Besetzung der betreffenden Beamtenstelle (hin
sichtlich der Person) haben die Gemeinden· ebensowenig wie beim System 
der BefOrsterung. Darin liegt formell eine gewisse Abschwachung ihres Ein
flusses auf die Selbstverwaltung ihres Vermogens, ein Umstand von mehr 
theoretischer als praktischer· Bedeutung. 

Materiell ist dieser Weg fiir die Gemeinden der bequemsteund finanziell 
vorteilbafteste. Sie haben nicht bloB die Garantie, daB der Betrieb von tiichtigen 
und unabhangigen Beamten geleitet wird, sondern es erwachst ihnen der weitere 
Vorteil, daB der die forstlichen Verhaltnisse seines Bezirkes iibersehende Staats
forstbeamte ihnen manche Winke hinsichtlich der Beschaffung des Kultur
materials, des Standes des Holzmarktes usW. erieilen kann. 

Forstpolizeilich ist bemerkenswert, daB, insofern der staatliche Oberforster 
(Forstmeister) zur Ausiibung der staatlichen Oberaufsicht iiber die Gemeinde
waldungen mitberufen ist, diese und die Betriebsleitung in derselben Person 
vereinigt ist: Daher ist auch in den meisten Staaten die regelmaBige Inspektion 
der Gemeindewaldungen durch die hoheren Staatsforstbeamten angeordnet. 

Der Staat kann die Betriebsfiihrung durch seine Beamten nur dann iiber
nehmen, wenn die territoriale Organisation der Staatsforstverwaltung darauf 
zugeschnitten ist (Umfang, Abrundung, groBere Zahl der Verwaltungsbezirke). 
Andererseits kann er aber auch eine in diesem Sinne durchgefiihrte Organisation 
nur so lange aufrechterhalten, als die groBe Mehrzahl der Gemeindewaldungen 
seiner Betriebsleitung unterstellt ist. Es ist daher wohl begreiflich, daB der 
Staat, nachdem er einmal auf die nbernahme der Betriebsfiibrung sich ein
gerichtet hat, durch einen mehr oder weniger sanften Druck auf die Gemeinden 
das Verhaltnis zu einem dauernden und allgemeinen zu gestalten bemiiht ist. 

Ob die Gemeinden unter den aufgefiihrten gesetzlich zugestandenen Mog
lichkeiten die eine oder andere tatsachlich wahlen miissen, hangt nicht bloB 
von der GroBe ihres Waldbesitzes ab, sondern in erster Linie von den Anfor
derungen, welche die Gesetzgebung an die Qualitat der Betrie bsleiter 
stellt. Wird von denselben der Befahigungsnachweis fiir den hoheren Staats
forstdienst verlangt (Bayern, Wiirttemberg), dann kommt fiir Gemeinden 
mit kleinerem Waldbesitz die Bestellung eines eigenen Technikers, allein oder 
gemeinschaftlich, iiberhaupt nicht mehr in Frage. Denn abgesehen von den 
Kosten wird es den Gemeinden schwer fallen, fiir diese Stellung iiberhaupt 
einen geeigneten Bewerber zu finden. 

In dem preuBischen Gemeindewaldgesetz von 1876 werden zur Wirtschafts
fiihrung nur "geniigend befahigte Personen" gefordert, ohne daB deren Qualifika
tion bestimmt wird. Man woIlte damit den Verschiedenheiten in bezug auf GroBe, 
Lage, Bestands- und Betriebsverhaltnisse der Waldungen und der Gelegenheit 
zur Mitbeniitzung fremden Personals usw. Rechnung tragen und die freie 
Bewegung der Waldeigentiimer nicht mehr als notig beschranken (Ausf.-Instr. 
v. 2l. Juni 1877, Nr. 12) .. FUr Gemeindewaldungen, die wegen geringen Um
fanges die Anstellung eines hoher vorgebildeten Forstbeamten ausschlieBen, 
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miissen naeh der V. v. 1905 (s. S. 370) aueh Forster als VerwaIter aufgc8te:!t 
werden. Die V. v. 1816 fiir Westfalen und die Rheinprovinz verlangt fiir die 
Wirtsehaftsfiihrung "gehorig ausgebildete Forstbedienstete". Nach den Instruk
tionen yom 31. August 1839 fiir die Reg.-Bez. Coblenz und Trier und yom 
19. Mai 1857 fiir die Reg.-Bez. Minden und Arnsberg steht die Priifung del' 
wissenschaftlichen und technischen Befahigung dieser Verwaltungsbeamten dem 
Regierungsprasidenten zu, sofern die Befahigung nicht durch das Bestehell 
der fiir die Staatsbeamten vorgeschriebenen Pl'iifullgell dargetan ist. In der 
Rheinprovinz wurde diese besondere Priifung dul'ch V. v. 24. Dezember 1862 
eingefiihrt. Die Anforderungen hinsichtlich der allgemeinen Vorbildung und 
der Berufsbildung sind hier niedrigcr gestellt als fiir Staatsforstdienstanwarter 
(mittlerer Dienst). Wegen der groBen Zahl der gepriiften Anwarter werden 
seit 1891 solche Priifungen nicht mehr abgehalten. Seit 1903 konnen die Anwarler 
fiir den Gemeindeforstdienst in PreuBen das Studium und die Priifungen absol
vieren, die fiil' den Staatsdienst vorgeschrieben sind und fiihren danach den 
Titel Referendar a. D. und Assessor a. D. (friiher Oberforsterkandidat). 

Es ist nicht in Abrede zu stellen, daB die Betriebsleitung von Gemeinde
waldungen von geringerer Ausdehnung und mit einfachen wirtschaftlichen 
Verhaltnissen auch von einem tiichtigen und pflichttreuen Forstbeamten betatigt 
werden kann, der eine geringere allgemeine und fachliche Vorbildung aufzuweisen 
hat als die akademisch gebildeten Staatsforstbeamten. Die Auswahl unter 
den wenigen Bewerbern dieses Vorbildungsgrades ist fiir die Gemeinden aber 
immerhin mit Schwierigkeiten verkniipft nnd kann, wenn fl!c kelne gliickliche 
war, fiir die Gemeindeverwaltung viele Widerwartj~l~ejten im Gefolge haben. 
Gerade an die Gemeindeforstbeamten sind in bezug auf Fachkenntnis, Umsicht, 
Charakterfestigkeit und personlkhes Takt chihi die groBten Anforderungen 
zu stellen. 

DaB die Betriebsfiihrung in schr ldeinen, zu einer regelmaBigen Bewirtschaf
tung nicht geeignetcn Wa:dungcn, Forstschutzbeamten iibertragen wird, ist 
nach den meisten Forst[::!setzen zulassig. 

Die technische Betriebsaufsicht besteht: 
1. Innerhalb PrcuBens 
a) in den sieben Ostprovinzen nach dem G. v. 14. August 1876. 
Die Beniitzung und Bewirtschaftung muE sich innerhalb der Grenzen der Nachhaltig

keit auf Betriebsplane stiitzen, die mindestens aIle 10 Jahre zu revidieren sind und der 
FeststeIlung durch den Regierungsprasidenten unterliegen. Die Kosten tragt die Gemeinde. 
Die wirtBchaftlichen Bediirfnisse und die Wiiusche der Waldeigentiimer sind hiebei zu beriick
sichtigen. Die Erhaltung der standortsgemaBen Holz- und Betriebsarten darf durch die 
Nebennutzungen nicht gefahrdet werden. Fiir den jahrlichen Holzeiuschlag ist der fest
gesetzte Abniitzungssatz maEgebend. Fiir Waldungen geringen Umfanges sind Bestands
beschreibungen geniigend. Abweicbungen vom Betriebsplan durch Rodungen, Vorgriffe 
von in die 20j. Nutzungsperiode (Mittel- und Niederwald 5j.) nicht eingereihten Bestanden, 
MehrfaIlungen tiber 20% des zulassigen Abniitzungssolls bediirfen der Genehmigung des 
Regierungsprasidenten. Mindesteus aIle 3 Jahre hat durch Regienmgsforstbeamte eine 
ortliche Untersuchung der Waldungen stattzufinden. Entspricht der Betrieb den Grund
satzen des Betriebsplanes nicht, so kann die Einreichung von jahrlichen Fallllljgs-, Kultur
und Nebennutzungsplanen angeordnet werden. Fiir die BewirtBchaftung und den Schutz 
ist durch geniigend befahigte Personen ausreichende Fiirsorge zu treffen. Eine Vereinigung 
von Gemeindeforsten mit Staatsforsten zu gemeinschaftlichen Verwaltungsbezirken erfolgt 
jedoch nicht. 

Kommt der Waldeigentiimer seinen Verpflichtungen nicht nach, so kann der Regierungs
prasident die betreffenden Handlungen durch einen dritten auf Kosten des Eigentiimers 
ausfiihren lassen. Gegen die Verfiigungen und ZwangsmaBregeln des Regierungsprasidenten 
steht den Beteiligten Beschwerde an den Oberprasidenten und gegen dessen Bescheid 
Klage beim Oberverwaltungsgericht zu. Die Kosten der Staatsaufsicht tragt die Staatskasse. 

Liegt ein dringendes Bediirfnis der Landeskultur vor, dann sind die Gemeinden, wenn 
es ihre Krii.fte e;estatten, verpflichtet, unkultivierte, zur landwirtschaftlichen oder gewerb-
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lichen Benutzung nicht geeignete Grundstiicke mit Holz anzubauen. Hiezu konnen die 
Gemeinden nach Anhorung ihrer Vertreter und des Kreisausschusses durch BeBC.'hluB 
des Bezirksrates angehalten werden. Meeresdiinen sind ausgenommen. In allen Fallen 
erhalten die Gemeinden aus der Staatskasse den 2O£achen Betrag der auf dem Grundstiicke 
ruhenden Jahresgrundsteuer zu den Kosten der ersten Anlage, bei Unvermogen noch mehr. 

Bis zurn Jahre 1876 galt fiir die Stadt· und Landgemeindewaldungen lediglich eine 
Genehmigungsverpflichtung fiir VerauBerung; die Bewirtschaftung war frei. 

b) In den ProvinzenWestfalen und Rheinland nach der V. v. 24. Dezember 
1816 1). 

Die Gemeinden und Offentlichen Anstalten sind bei der Verwaltung ihrer Forsten der 
Oberaufsicht der Regierung unterworfen und haben dieselben nach genehmigten Etats 
zu bewirtschaften, diirfen vqn diesen ohne Genehmigung des Regierungsprii.sidenten nicht 
abweichen und miissen ihre Walder, sofern dieselben nach Beschaffenheit und Umfang 
zu einer: forstmaBigen Bewirtschaftung geeignet sind, durch gehOrig ausgebildete Forst· 
bediente administrieren lassen. Ob die Anstellung eigener Forstbedienten notwendig ist, 
hat der Regierungsprii.sident zu entscheiden. 

Die Wahl ihrer Forstbeamten ist den Gemeinden iiberlassen, unterliegt aber der Priifung 
und Bestatigung des Regierungsprii.sidenten. Derselbe kann jederzeit die Wirtschafts
fiihrung durch konigliche Forstbeamte untersuchen lassen. 

In den Reg.-Bez. Coblenz und Trier (V. v. 1835), Arnsberg und Minden (V. v. 1836), 
welche die iiberwiegende Masse der in Betracht kommenden Forste enthalten, wurden die 
Waldungen der einzelnen Gemeinden zu Kommunal-Forstverwaltungsverbanden (Gemeinde
oberforstereien und Gemeindeschutzbezirke) unter der technischen Leitung von Gemeinde
oberforstern zusammengeschlossen (S. 378). . 

Nach der Gemeindeverfassung der Rheinprovinz yom 15. Mai 1856, erganzt durch die 
V. v. I. Mii.rz 1858, konnen Gemeinden angehalten werden, unkultivierte Gemeindegrund
stiicke namentlich durch Anlage von Holzungen und Wiesen in Kultur zu setzen, wenn 
dazu ein dringendes Bediirfnis der Landeskultur vorliegt 2). 

e) Die Stadt Goslar und die nicht amtssassigen, d. h. der Landgemeinde
ordnung nieht unterworfenen Stadte in den Fiirstentiimern Kalenbe~g, GOt
tingen und Grubenhagen (Stadte-O. v. 24. Juni 1858) haben eigene von den 
stadtischen Kollegien gewahlte Forstverwaltungsbeamte. 

Die jahrlichen Betriebsplane werden durch Forstrate gegen Entgelt im Nebenamte 
gepriift und yom Regierungsprii.sidenten bestiitigt (ebenso die Betriebsregulierungswerke). 
Es handelt sich im ganzen urn 8 Stadte mit IO 000 ha Waldo Die Einwirkung des Staates 
bewegt sich hier zwischen den Systemen der Vermogensaufsicht und der technischen 
Betriebsaufsicht. 

d) In den ehemals bayerischen Landesteilen naeh dem Forstgesetz von 
1852 8)~ 

1m ganzen unterstanden im Jahre 1900 in PreuBen 818000 ha der tech
nischen Betriebsaufsieht, d. S. 6.8% der Gemeindewaldflache PreuBens. 

2. In Bayern (mit Koburg) nach dem Forstgesetz von 1852/96 (Art. 6 
bis 18) und den "besonderen" Vollzugsvorschriften von 1897, ausgenommen 
der groBte Teil des Reg.-Bez. Unterfranken und die Pfalz. 

Von der Gesamtflache der bayerischen Gemeinde- und Stiftungsforste zu 
.363876 ha treffen 124 058 ha = 34,1 % auf Unterfranken, 86527 ha = 23,8% 
auf die Pfalz und 153 291 ha = 42,1 % auf die iibrigen 6 Regierungsbezirke. 

Die Bewirtschaftung der Gemeinde-, Stiftungs- und Korperschaftswaldungen (Art. 6, 18) 
steht unter der Oberaufsicht der Staatsregierung. Sie muB auf Wirtschaftsplii.ne gestiitzt 
sein, bei delen Aufstellung die besonderen Bediirfnisse der Gemeinden und Stiftungen 
unbeschadet der Nachhaltigkeit der Wirtschaft vorzugsweise zu beriicksichtigen sind. 

1) Nach der Gouvernementsverordnung yom 19. VentOse an X (10. Mii.rz 1802) waren 
die Ertrage von auBerordentlichen Hauungen in den Waldungen der Gemeinden und offent
lichen. Anstalten zur landesherrlichen Amortisationskasse eingezogen und mit 3°/ verzins
lich angelegt worden. Aul3erdem muBten bis 1816 bei Holzverkaufen an den Meisttietenden 
yom Kaufer 10% zur landesherrlichen Kasse bezahlt werden, ferner Anweisgebiihren. 

2) Donner 81. 
3) Nicht die Beforsterung, welche in Art. 16 des bayer. Forstgesetzes fiir diese friiheren 

Fuldaschen Gebietsteile des Reg.-Bez. Unterfranken vorgesehen ist. Donner 94. 
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Auf die Abgewahrung von Xebennutzungen ist unter Wahrung der Produktionsfahigkeit 
des Waldes Bedacht zu nehmen. 

Die Wirtschaftsplane sind auf Veranlassung und Kosten der Gemeinden usw. durch 
Sachverstii.ndige, deren Wahl den Verwaltungen der Gemeinden usw. zusteht und der 
Bestiitigung der Forstpolizeibehiirde (Bezirksamt) unterliegt, herzustellen. Besondere Vor
aussetzungen fiir die Qualitat dieser Sachverstandigen (Staatspriifung usw.) verlangt 
das Gesetz nicht. 

Die WirtschaftspJane ftir Waldungen von mehr als 10 ha Gesamtflaehe sind der 
Genehmigung der Forstpolizeistelle (Kreisregierung, Kammer des Innern), fiir Waldungen 
bis zu 10 ha der Genehmigung der F9rstpolizeibehiirde zu unterwerfen. Fiir Waldungen, 
die einer regelmaBigen Be"Wirtschaftung nicht fahig sind, brauchen Wirtschaftsplane nicht 
aufgestellt zu werden, sondern nur generelle Beschreibungen (Wirtschaftsgutachten); die 
Entscheidung hiertiber hat bis zu 10 ha die Forstpolizeibehorde, dartiber die Forstpolizeistelle. 

Eine besondere Forsteinrichtungsmethode ist nicht vorgeschrieben. An Stelle der 
vollstandigen Erneuerung kann auch nur eine Erganzung des Wirtschaftsplanes vor
genommen werden, wenn es der Sachlage entsprechend gefunden wird. Der Zeitraum, 
fiir welchen der Plan aufgestellt wird,. ist zahlenmaBig nicht festgelegt, sondern wird nach 
Lage der ortlichen Waldverhaltnisse von Fall zu Fall festgesetzt Ckiirzer fiir groBe, langer 
ftir kleinere Waldungen). Der Wirtschaftsplan besteht in der Regel aus Fallungs-, Kultur-, 
Wegbau- und Streunutzungsplan. Abweichungen von demselben ohne vorherige Geneh
migung sind untersagt. 

Der betriebfiihrende Sachverstandige hat im Rahmen des Wirtschaftsplanes jahr
lich Betriebsantrage tiber das zu gewinnende Holzmaterial und die anfallenden Neben
nutzungen, sowie tiber die notwendigen Kulturen, Wegeverbesserungen usw. zu entwcrfen 
und bis zum 1. September (bei Sommerfallung 1. Januar) der Gemeinde- oder Stiftungs
verwaltung vorzulegen. Erhebt dieselbe, - und wenn die Betriebsfiihrung nicht von der 
Staatsforstverwaltung tibernommen worden ist, auch das die Oberaufsicht austibende 
kg!. Forstamt - dagegen keine Erinnerung, bzw. werden erhobene Erinnerungen von 
den unteren Instanzen ausgeglichen, dann konnen die Betriebsantrage sofort in Vollzug 
gesetzt werden. 

Bestehen zwischen der Gemeinde usw. und dem Forstamte gtitlich nicht ausgleichbare 
Meinungsverschiedenheiten, so werden die Betriebsantrage der Regierungsforstkammer 
zur BeschluBfassung vorgelegt. Erachten sich die Beteiligten durch diese beschwert, so 
kiinnen sie die Entscheidung der Forstpolizeibehiirde bzw. -Stelle anrufen. Letztere bildet 
die letzte Instanz. 

Nach Beendigung des jahrlichen Betriebes werden in den jahrlichen Betriebsplan die 
Nachweisungen tiber den Vollzug eingetragen. 

Zur Ausfiihrung des Betriehes nach den Wirtschaftsplanen haben die Gemeinden usw. 
auf ihre Kosten Sachverstandige zu bestellen, die die Konkurspriifung fUr den Staatsforst
verwaltungsdienst bestanden haben miissen. Die Wahl derselben steht den Gemeinden 
zu, unterliegt aber der Bestatigung der Forstpolizeistelle. Zur Beschaffung der Betriebs
leiter stehen den Gemeinden nach freiem Ermessen folgende Wege offen: 

a) Aufstellung eigener Forstbeamten; es konnen sieh auch mehrere Gemeinden und 
Stiftung!ln zur Aufstellung eines gemeinschaftlichen Betriebsbeamten vereinigen. 

b) Ubertragung der Betriebsfiihrung an einen "bcnachbarten Saehverstandigen" als 
Nebenfunktion. Da nach der kg!. Organis~tions-V. v. 19. Februar 1885 (§ 37) Staatsforst
beamten die Erlaubnis zur persiinlichen Obernahme der Betriebsfiihrung gegen Entgelt 
nicht mehr erteilt wird, kommen praktisch' als "benachbarte Sachverstandige" nur die 
dazu qualifizierten Privatforstbeamten in Betracht, wenn sie die nach dem Forstgesetz 
erforderliche Zustimmung ihres Dienstherrn hiezu erlangt haben. .. 

c) Ubergabe der Betriebsfiihrung an die Staatsforstverwaltung nach Ubereinkommen 
gegen einen verhaltnismaBigen Besoldungsbeitrag. Die Betriebsfiihrung erfolgt durch das 
kg!. Forstamt ex officio. Den Antrag hiezu hat die Gemeinde usw. beim Forstamt zu 
stellen, welches unterVorbehalt der Genehmigung der Regierungsforstkammer mit der
selben einen Vertrag abschlie~t, worin der Besoldungsbeitrag sowie der Zahlungs- und 
Kiindigungstermin des Vertragsverhaltnisses festgelegt wird. Die dem Forstamte hei
gegebenen Forstamtsassessoren und Forster treten beztiglich der Betriebsausftihrung dieser 
Waldungen in dasselbe Verhaltnis zum Forstamte wie hinsichtlich der Staatswaldungen. 
Da die Verwertung des Holzes und anderer Waldprodukte nicht zu den dienstlichen Auf
gaben der betriebsfiihrenden Beamten gehort, kiinnen dieselben mit besonderer hoherer 
Genehmigung eine personliche Vergtitung beanspruchen, wenn Gemeinden oder Stiftungen 
ihnen die Verwertung tibertragen. 

Bei kleineren Waldungen mit geringerem Ertrage und bei Waldungen, welche einer 
regelmaBigen, auf Wirtschaftsplane gegriindeten Bewirtschaftung nicht fahig sind, kann 
mit Genehmigung der ForstpolizeisteJIe die Betriebsausfiihrung mit dem Forstschutze 
vereinigt werden. 
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Fiir Handhabung des Forstschutzes haben die Gemeinden usw. ebenfalls zu sorgen 
und das erforderliche Schutzpersonal auf ihre Kosten aufzustellen. Die Wahl desselben 
unterliegt der Bestii.tigung der ForstpolizeibehOrde nach freiem Ermessen. Die Forstschutz· 
diener der Gemeinden usw. sind wie das gemeindliche Polizeipersonal (FIurwa.chter) Hilfs
personen der Forstpolizei und Forststrafgerichtsbarkeit und sind vom .Amtsgerichte ihres 
Wohnsitzes eidlich zu verpflichten. Die Gemeinden konnen dieselben ohne weiteres ent
lassen und in dieser Beziehung von Kuratel und Forstpolizei wegen nicht beschrankt werden. 
Die Gemeinden usw. konnen auch mit anderen gemeinsam fiir den Forstschutz sorgen 
oder mit der Staatsforstverwaltung zwecks "Obernahme durch staatliche Forstbedienstete 
iibereinkommen. Die Geschiifte des laufenden BetriE) bs haben nach der V. v. 15. Dezember 
1908 die staatlichen Forster usw. in den Gemeindewaldungen, deren Bewirtschaftung 
die Staatsforstverwaltung iibernommen hat, unter der Aufsicht des Verwaltungsbeamten 
zu fiihren. 

Die staatIiche Oberaufsicht wird zunachst von den Forstamtern ausgeiibt. Wenn 
der Forstmeister zugleich - was die Regel ist - Betriebsleiter ist .. dann sind beide Fnnk
tionen in einer Person vereinigt. Die Forstii.mter sind verbunden und ermachtigt, den 
Gemeinde- und Stiftungsverwaltungen iiber ihren F.orstbetrieb Erinnerungen zu machen, 
und, wenn sie nicht befolgt werden, der vorgesetzten Forstpolizeibehorde oder -Stelle 
dariiber Anzeige zu erstatten, in dringenden Fallen provisorische Verfiigungen selbst 
zu treffen. Die Funktion des Forstamts beschrankt sich also auf Rat und Mahnung, wahrend 
die Ausiibung der mit Befehl, Verbot und Zwangsvollstreckung einschreitenden Kuratel
gewalt den Polizeibehorden wie in allen anderen Kuratelsachen vorbehalten ist 1). Der 
Forstamtsvorstand hat mindestens einmal im Jahre Nachsicht zu p£legen. 

Die Regierungsforstkammer ist in Gegenstanden der Oberaufsicht technisches Organ 
der Forstpolizeistelle, d. i. der Kreisregierung, Kammer des Innern, und hat mit derselben 
unmittelbar zu verkehren. Die Inspektionsbeamten haben von Zeit zu Zeit Nachsicht zu 
p£legen, ob die Forstii.mter in Ausiibung der staatlichen Oberaufsicht ihren Verpflichtungen 
nachkommen und veranlaUten Falles besondere, der Kammer des Innern zuzuleitende 
Protokolle aufzunebmen. 

Die Ministerialforstabteilung ist fiir Fragen der Bewirtschaftung der Gemeinde-, Stif
tungs- und Korperschaftswaldungen technisches Organ des Staatsministeriums des Innern. 
Die Kosten der Oberaufsicht bestreitet der Staat. 

Die Stadtrate der einer Kreisregierung unmittelbar untergeordneten (sog. unmittel
baren) Stadte haben die doppelte Eigenschaft einer Gemeindeverwaltungs- und einer Forst
polizeibehOrde. In ersterer Hinsicht stehen sie hinsichtlich ihres Waldbesitzes unter der 
Kreisregierung als forstwirtschaftlicher Kuratelstelle. Da der Stadtrat in seiner letzteren 
Eigenschaft nicht in jenen Fallen auftreten kann, in welchen er als Waldbesitzer polizeilich 
kontrolliert werden solI, obliegt die Kontrolle den· Forstpolizeistellen. Dem forstpolizei
lichen Wirkungskreise der Stadtrate fallt .\!.auptsachlich die Handhabung der Forstpolizei 
in den Privatwaldungen nach Art. 19 des Forstgesetzes zu 2) •. 

In allell den Wirtschaftsplan betreffenden Angelegenheiten haben die unmittelbaren 
Gemeinde- und Stiftungsverwaltungen ihre Antrage und Erklarungen direkt bei der Kreis
regierung, Kammer des Innern, einzureichen (BVV. § 15). 

In dem durch Reichsgesetz v. 30. April mit Bayern vereinigten Koburgiscben Landes
tell gilt das G. v. 20. Februar 1860, die Gemeinde-Korperschafts- und Privatwaldungen 
betr., mit Ausf.-V. v. 20. Februar 1860. Dasselbe fordert fiir aIle Gemeindewaldungen 
die Betriebsleitung durch Sachverstandige, fiir die iiber 50 Acker = 14,4775 ha (1 Acker 
= 0,28955 hal groBen Gemeindewaldungen die Vorlage allgemeiner, die Nachhaltigkeit 
sichernder Wirtschaftsplane zur Genehmigung und durchweg den Aufforstungszwang fiir 
Odland in oder an Waldkomplexen. AuUerdem ist vorgesehen die Vereinigung mehrerer 
Gemeinden zu gemeinsamer Wirtschaftsfiihrung bis zur GroBe von 4500 Acker = 1303 ha, 
die Befugnis der Verwaltungsbehorde zur Entlassung ungeeigneter Sachverstandiger, die 
"Obertragung der Wirtschaftsfiihrung an Domanialforstbeamte im Nebenamt gegen Ver
giitung, 20j. Betriebsrevisionen, jahrliche Wirtschaftsnachweisungen und 5j. ortliche Nach
priifungen. 

3. In Wiirttemberg galten bis 1875 die Forstordnung von 1614 und die 
Kommunordnung von 1758. Unterm 16. August 1875 wurde das "Gesetz liber 
die Bewirtschaftung und Beaufsicht[gung der Waldungen der Gemeinden, 
Stiftungen und sonstigen offentlichen Korperschaften" erlassen. Dasselbe 
fu13te auf dem System der technischen Betriebsaufsicht und unterstellte diese 
Waldungen der obersten Aufsicht des Ministeriums des Innern, nachdem sie 
bis dahin zu dem Ressort des Finanzministeriums gehort hatten. An Stelle 

1) Brater 38. - 2) Brater 38f. 
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dieses Gesetzes trat das "Korperschaftsforstgesetz" vo m 19. Fe bruar 
1902 (hiezu Vollzugsvorschriften vom 14. April 1902), welches sich, abgesehen 
von den durch die Amhebung der Forstamter alter Ordnung (vom L April 1902 
ab) notwendig und moglich gewordenen mehr formellen Allderungen, von dem 
Gesetz von 1875 hauptsachlich dadurch unterscheidet, daBzu den Sitzungen 
des die Oberamsicht iiber die Gemeindewaldungen fiihrenden Kollegiums nun 
auch gemeindliche Vertreter mit Stimmrecht zugezogen werden. 

Die Aufsicht iiber die Bewirtschaftung der Waldungen der Gemeinden und anderer 
offentlicher Korperschaften sowie der von solchen verwalteten Stiftungen wird in Unter· 
ordnung unter das Ministerium des Innern durch die Korperschaftsforstdirektion 
und durch die Oberamter auf Staatskosten ausgeiibt. Ersterer gehOren an: 1. als ordent. 
liche Mitglieder a) der Vorstand, b) vier forsttechnische Mitglieder der Forstdirektion, 
c) zwei Beamte aus dem Departement des Innern; 2. als auBerordentliche Mitglieder: die 
iibrigen forsttechnischen Mitglieder der Forstdirektion. Diese haben nur als Vertreter 
ordentlicher forsttechnischer Mitglieder ein Stimmrecht. 

Zu den Sitzungen der Korperschaftsforstdirektion sind zwei yom Ministerium des 
Innern zu bestimmende korperschaftliche Beamte als stimmberechtigte Mitglieder 
beizuziehen. Dieselben werden samt den' zu ernennenden zwei Stellvertretern auf die Dauer 
von sachs Jahren ernannt, besonders vereidigt, und erhalten fiir Reisekosten und Zeitver· 
lust eine angemessene Entschadigung aus der Staatskasse. 

Die forsttechnischen Mitglieder der Korperschaftsforstdirektion (Forstinspektoren) 
haben die ihrem Inspektionsbezirk zugeteilten Waldungen nach Bedarf zu visitieren, wozu 
die Vertreter der Korperschaften schriftlich einzuladen sind. 

Die Bewirtschaftung der Korperschaftswaldungen muB auf Wirtschaftsplane gestiitzt 
sein und innerhalb der Grenzen der Nachhaltigkeit sich bewegen. Durch die Nebennutzungen 
darf die standortsgemaBe Holz. und Betriebsart nicht gefahrdet werden. Bei der Wahl 
der Holzart, Betriebsart und Umtriebszeit sind die Zwecke und Bediirfnisse der Waldo 
besitzer zu beriicksichtigen. "Ober die Streunutzung enthalten §§ 8 und 27 der Vollzugs. 
vorschriften ausfiihrliche einschrii.nkende Vorschriften. 

Die Wirtschaftsplane sind von Sachverstandigen, welche die Befahigung fiir den Staats· 
£orstdienst erlangt haben miissen, im Einvernehmen mit den Vertretern der Korperschaften 
zu fertigen und dann von letzteren mit ihren dariiber ge£aBten Beschliissen dem Oberamt 
zur Begutachtung vorzulegen. Die endgiiltige Genehmigung und Entscheidung steht 
der Korperscha£ts£orstdirektion z~. Die Wirtscha£tsplane sind nach dem Gesetze "von 
Zeit zu Zeit" einer Revision oder Erganzung zu unterziehen, nach der Vollzugsinstruktion 
aIle 10 Jahre. 

Die Anfertigung der Wirtschaftsplane geschieht durch den Wirtschafts£iihrer kostenlos. 
Es steht indessen der Korperscha£t £rei, statt ihrer eigenen Wirtschaftsfiihrer besondere 
Sachverstandige zu diesem Geschaft ;1:U berufen, deren Aufstellung der Genehmigung der 
Korperschafts£orstdirektion unterliegt. Wird der von Staats wegen bestellte Oberforster 
von der Aufstellung des Wirtscha£tsplanes dispensiert, dann geschieht die Bestellung eines 
anderen Sachverstandigen ohne Belastung der Korperschaft. Die zu den Vermessungen 
und Ertragsausmittlungen notwendigen Arbeiter, sowie das erforderliche schriftliche 
Ma1lerial hat die Korperschaft zu beschaffen, ebenso die Kosten fiir Abschriften, Vermes· 
sung und Kartierung zu bestreiten, wenn hiezu besondere Krafte notwendig sind. 

Die technische Betriebsfiihrung hat durch Sachverstandige zu geschehen, welche die 
Befahigung fiir den Staatsforstdienst erlangt haben miissen. Die Bestellung derselben 
kann erfolgen 

a) dadurch, daB die Korperscha£ten eigene Sachverstandige wahlen oder solche in 
Gemeinschaft mit anderen Waldeigentumern anstellen. Eine solche Vereinigung bedarf 
der Genehmigung der Korperscha£ts£orstdirektion. 

Den im Staatsdienst stehenden Forstbeamten wird die dienstliohe Erlaubnis zur Annahme 
einer auf ihre Person gefallenen Wahl nioht erteilt. . 

1m Jahre 1914 bestanden 11 "Kommunalreviere" mit 19713 ha, welche aussohlieB· 
lioh Korpersoha£tswaldungen enthielten und durch von den Korpersohaften gewahlte 
Forstteohniker verwaltet wurden. Auoh von Privatforstbeamten wird eine Anzahl von 
Korpersohaftswaldungen bewirtschaftet. Durch Staats£orstbeamte wurden 1917 die Wal· 
dungen von 1992 Korpersohaften mit 185 565 ha bewirtscha£tet. 

b) Dadurch, daB die Korpersoha£ten die teohnische Bewirtschaftung den Organen 
der Staatsforstverwaltung iiberlassen. Dies tritt von selbst ein, wenn die Korpersohaft 
nach Erledigung der Stelle ihres Sachverstandigen auf die Wiederanstellung eines solchen 
verzichtet oder innerhalb von ~ Monaten die Wiederbesetzung unterlaBt. 

Das durch "Obernahme der Wirtschaftsfiihrung seitens der Staatsforl!tverwaltung 
begriindete Verhii.ltnis kann vor Ablauf von 10 Jahren nicht einseitig geli:iBt werden. Es 

Endres, Forstpolitik. 2. Auf). 25 



386 Gemeindewaldwirtschaft. 

gilt stillschweigend auf weitere 10 Jahre verlangert, wenn es nicht 6 Monate vor Ablauf 
der zehnjahrigen Geltungsdauer gekiindigt wird. 

Die Bewirtschaftung der Waldungen geht an den kgl. Oberforster tiber, dessen Forst-
bezirk sie zugeteilt werden. , 

Die Tatigkeit der staatlichen Oberforster erstreckt sich nur auf die technische Betriebs
fiihrung, insbesondets auf die Aufstellung und Ausfiihrung der Wirtschafts- und Betriebs
plane. Der Betatigung der laufenden Betriebsgeschafte konnen Vertreter der Korperschaft 
anwohnen. 

Die betriebfiihrenden Sachverstandigen haben auf der Grundlage der allgemeinen 
Wirtschaftsplane die jahrlichen Betriebsplane und Vollzugsnachweisungen im Einvernehmen 
mit den Korperschaften aufzustellen. Nur im FaIle von nicht ,ausgleichbaren Meinungs
verschiedenheiten zwischen dem Wirtschaftsfiihrer und der Korperschaft gehen dieselben 
&n das Oberamt und in letzter Instanz an die Korperschaftsforstdirektion. 

Abweichungen vom allgemeinen Wirtschaftsplan durch auBerordentliche Holzfallungen, 
Streunutzungen usw_ unterliegen der Genehmigung der Korperschaftsforstdirektion. Vor
griffe innerhalb der genehmigten zehnjahrigen Nutzungsperiode bediirfen im Fall des Ein
verstandnisses zwischen dem Betriebsfiihrer und der Korperschaft nur der Genehmigung 
des Oberamtes, andernfalls der Entscheidung der Korperschaftsforstdirektion. 

Gegentiber den grollen und mittleren Stadten tritt die Zustandigkeit der Kreisregierung 
an Stelle derjenigen des Oberamts; Beschwerden entscheidet das Ministerium d. I. nach 
Vernehmung der Korperschaftsforstdirektion (G.O. 1906). 

Alles Holz, welches Gegenstand des Nutzungsetats ist und der Materialkontrolle unter
liegt, ist durch im Lohn der Korperschaft stehende Holzhauer aufzubereiten. 

Fiir die Handhabung des Forstschutzes und die Ausfiihrung der Arbeiten in ihren 
Waldungen haben die Korperschaften das erforderliche taugliche Personal auf ihre Kosten 
zu bestellen. Ein Bestatigungsrecht steht der Kuratel- oder Forstbehorde nicht zu. Die 
Entlassung eines solchen Bediensteten wegen Unbrauchbarkeit kann aber von Amts wegen 
verftigt werden. Der Forstschutz kann aber auch der Staatsforstverwaltung gegen eine 
vertragsmallige Entschadigung an die Staatskasse tibergeben werden. 

4. Die technische Betriebsaufsicht besteht ferner in: 
Mecklen burg-Sch werin fUr die Stadtewaldungen, ausgenommen Rostock, 

Landgemeindewaldungen gibt es nicht; Oldenburg (FO. 1840; kommt wegen 
des geringen Umfanges der Gemeindeforste nicht zur Anwendung); Sachsen
Weimar (Gem.-O. 1895 und Anweisungen der Bezirksausschiisse; schon nach 
der Jagd- und FO_ v. 1646 muBten die Gemeinden Forster aufsteUen); Gotha 
(Waldschutzges. 1904); Schwarzburg-Sondershausen (V. 1858); S.-Alten
burg (Stadte-O_ 1897) 1). 

1m ganzen unterstanden im Jahre 1900 im Deutschen Reiche 
der technischen Betriebsaufsicht 1235000 ha Gemeinde- und Stif
tungsforste, d. s. 50% alIer dieser Waldungen. 

5_ In Osterreich untersteht die Bewirtschaftung der Gemeindewalder 
im allgemeinen keinen anderen Vorschriften als die Privatwaldwirtschaft, aus
genommen waren Bohmen, die Bukowina, Tirol und der Sliden der Monarchie. 
Flir die beiden letztgenannten Gebiete gilt das System der Beforsterung. -
Flir Gemeindewaldungen von hinreichender GroBe sind sachkundige Wirt
schaftsflihrer zu bestellen (FG. § 22; S. 322)_ - Die nachhaltige Bewirtschaf
tung schreiben auch die Gemeindeordnungen vor. 

Ftir iBohmen wurde unterm 14. Januar 1893 ein Gesetz betr. die Aufsicht tiber die 
BewirtBchaftung der Gemeindewalder erlassen. Fiir diesel ben ist, mogen sie Gemeinde
vermogen oder Gemeindegut bilden, durch einen von der Gemeinde zu bestellenden, vom 
Bezirksausschull als befahigt anerkannten Forstwirt ein Wirtschaftsplan, aufzustellen_ 
Der Entwurf ist in der Gemeinde aufzulegen, jeder Steuerzahler kann seine Einwendungen 
dagegen bei der Gemeinde machen_ Die Gemeinde beschliellt den Plan; d.:lr Bezirksaus
schull pruft und genehmigt denselben vom vermogensrechtlichen, die politische Bezirks
behiirde vom forstpolizeilichen Standpunkte aus. Gegen die Entscheidung des Bezirks
ausschusses kann jeder Interessent Rekurs an den LandesausschV,ll, gegen die Entscheidung 
der Behorde an die Statthalterei einlegen. Gleiches gilt ftir die Anderung und Erneuerung. 

1) "Formen der Verwaltung der Gemeinde- und Genossenschaftsforsten in Thfuingen", 
Vortrag des Oberforsters Fischer-Eisenach auf der Verso des Vereins Thiiringischer Forst
wirte 1913. 
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Die Bezirksvertretung hat auf eigene Rechnung dafiir zu sorgen, daB im Bezirke ein 
gepriifter Forsttechniker bestellt wird, welcher die Gemeindewalder zu beaufsichtigen und 
die notigen MaBnahmen gegen Mangel zu beantragen hat. 

Vier Wochen vor einer Holzfallung hat der Gemeindevorsteher dem Bezirksausschusse 
Anzeige zu erstatten. Dieser hat, wenn dieselbe gegen den Wirtschaftsplan oder gegen das 
Wirtschaftsprogramm verstoBt, die Fallung zu untersagen; Berufung an den Landes
ausschuB. Halt er die Fallung nur fiir bedenklich, so hat er Anzeige an die politische Bezirks
behorde zu machen. 

Wird die projektierte Fallung binnen 4 Wochen nicht untersagt, dann gilt sie als 
genehmigt. 

Gemeinden mit einem Waldbesitz unter 50 ha konnen von der Aufstellung eines Wirt
schaftsplanes befreit werden; es geniigt eine Darstellung (Inventur) des Waldzustandes 
und ein Wirtschaftsprogramm iiber die Schlag- und Kulturordnung auf die nachsten 5 bis 
10 Jahre. Dasselbe unterliegt der gleichen formellen Behandlung wie ein Wirtschaftsplan. 

Gemeinden mit einem Waldbesitz von 700 ha und mehr miissen einen eigenen befahigten 
Forstwirt als Wirtschaftsfiihrer bestellen sowie das notige Hilfs- und Schutzpersonal. 

Gemeinden mit kleinerem Waldbesitz konnen entweder einen eigenen oder iin fremden 
Dienst stehenden als befahigt anerkannten Forstwirt bestellen oder sich mit anderen 
Gemeinden zur Aufstellung eines solchen vereinigen. Das gleiche gilt fiir die Bestellung 
des notigen Hilfs- und Schutzpersonals. 

6. In del' Schweiz sind die offentlichen Waldungen zu vermessen und zu 
vermarken, nach Instruktion des Kantons (bundesratlich genehmigt) einzurichten 
und zu bewirtschaften. Ohne kantonale Bewilligung darf der Abgabesatz 
nicht iiberschritten werden. Die Instruktionen fUr die Wirtschaftsplane sind 
seitens der Kantone dem Bundesrat zur Genehmigung vorzulegen. (Forstpolizei
gesetz 1902.) Eine Verpflichtung zur Aufstellung eigener Forstbeamten haben 
die Gemeinden nicht. Die Bewirtschaftung erfolgt zunachst durch die Kreis
forstbeamten. Doch sind fUr 60000 ha Gemeindewaldungen 44 eigene Forst
beamte bestellt, die dann entweder den Kreisforstbeamten odeI' den kantonalen 
Oberforstbeamten untergeordnet sind. Sind die Gemeindeforstbeamten im 
Besitzdes eidgenossischen Wahlbarkeitszeugnisses, dann tragt del' Bund zu 
ihren Besoldungen und Tagegeldern 5-25% bei. 

Bis Ende 1912 waren fiir 52% der Flache der offentlichen Waldungen definitive und 
fiir 18% provisorische Wirtschaftsplane aufgestellt. 

C. BefOrsterung. 

Die Staatsforstverwaltung iibernimmt kraft gesetzlicher Bestimmung (nicht 
erst auf Antrag) den Betrieb der Gemeindewaldungen durch ihre Beamte, 
regelt oder iiberwacht den Forstschutz und verfiigt bei der Bildung der Ver
waltungsbezirke iiber dieselben nach eigenem Ermessen wie iiber die Staats
£orste (gemischte Bezirke aus Staats-und Gemeindeforsten oder reine Kom
munalbezirke). Die Gemeinden haben an die Staatskasse eine bestimmte Beforste
rungsgebiihr zu leisten. Die Forstverwaltungsbeamten sind staatlich angestellt 
und genieBen den Rang und die Rechte von staatlichen Beamten.. Die Bestel
lung der unteren Forstbeamten ist meistens Sache der Gemeinden. 

AU&Jlahmsweise ist Korperschaften mit bedeutendem Waldbesitz die Wahl 
ihrer Forstbeamten vorbehaltlich staatlicher Bestatigung zugestanden. 

Die Beforsterung bildet den starksten Grad der staatlichen Einwirkung 
auf die Gemeindewaldwirtschaft. Sie ist auch keine SchOpfung der Neuzeit, 
sondern eine auf althergebrachte Verhaltnisse gestiitzte oder an dieselben wieder 
ankniipfende Institution, die namentlich in der· franzosischen Gesetzgebung 
ausgebaut wurde. Daher ist dieses System im Westen Deutschlands herrschend. 
Es wurde schon oben hervorgehoben, daB zwischen dem System der Beforsterung 
und der Ubernahme der Betriebsleitung durch den Staat auf Antrag der Gemeinde 
praktisch kaum ein Unterschied bemerkbar ist. Nur beim Fallungsbetrieb 
greift manchmal die Beforsterung etwas tiefer ein, was aber nicht eine grund-

25* 
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satzliche Folge des Systems selbst ist. Der Unterschied liegt mehJ:' auf ideellem 
und verwaltungsrechtlichem Gebiet, indem die Beforsterung der Gemeinde 
jeden anderen Weg fiir die Bestellung der Betriebsleitung versperrt und insofern 
einen Eingriff in die Verfiigungsfreiheit der gemeindlichen Vermogensverwaltung 
bedeutet. 

Die materiellen Vorteile, welche die Gemeinden aus der Beforsterung ziehen, 
bestehen darin, daB sie sich um die Bestellung eines Wirtschaftsfiihrers iiber
haupt nicht zu kiimmern brauchen, die Verwaltungskosten relativ gering sind 
und die Wirtschaftsfiihrung in die Hande von unbedingt zuverlassigen Beamten 
gelegt ist. Tatsachlich ist in den Liindergebieten, in welchen die Beforsterung 
hergebracht ist, von seiten der Gemeinden der Wunsch auf Aufhebung derselben 
noch nicht laut geworden. 

Die Beforsterung besteht: 
1. Innerhalb PreuBens 
a) in einem Teile von Hannover. 
a) 1m ehemaligen Fiirstentum Hildesheim nach der V. v. 21. Oktober 1815 

und Ausfiihrungsbestimmungen von 1837, 1849 und 1859. 
Die Verwaltung der Waldungen der Gemeinden, Kirchen und offentlichen Anstalten 

ist den kg!. Oberforstem unter Leitung der Forstrate und unter oberer Aufsicht des Regie. 
rungspra.sidenten gegen Besoldungsbeitrage iibertragen. Diesa Forsten sind mit den Staats
forsten zu kgJ. Oberforstereien verbunden. Die Aufstellung und Durchfiihrung der jii.hr. 
lichen Hauungs- und Kulturplane liegt den Oberforstemnach Anhorung der Gemeinden ob. 
In Meinungsverschiedenheiten zwischen diesan und den Forstbeamten entscheidet der 
Regierungsprasident. 

Der Forstschutz wird auf Gemeindekosten durch Holzaufseher (mit vierteljahriger 
Kiindigung), gewahlt von den Gemeinden und bestatigt vom Landrat (Magistrat), wahr
genommen. 

f3) In d~n friiheren Fiirstentiimern Calenberg, Gottingen und Grubenhagen. 
Nach dem G. v. 1859 sind die Forste der Landgemeinden (nichtamtssassige 
Stadte ausgeschlossen), Genossenschaften, Kirchen, VoIksschulen usw. mit 
den Staatswaldungen zu koniglichen Oberforstereien vereinigt. 

Den kg!. Oberforstem obliegt die Fertigung der Betriebsregulierungswerke, der jahr
lichen Bet,riebsplane und die Ausfiihrung derselben. Die Gemeinden miissen gehort werden; 
letzte Instanz der Regierungspra.sident bzw. der Minister. Forstschutz wie unter a). 

y) In den koniglichen Klosterforsten. Dieselben gehoren zum Geschaftsbereich 
der kgl. Klosterkammer zu Hannover. Ihre Ertrage dienen zur Unterstiitzung 
oder Erhaltung von Kirchen, Schulen, Stiftungen und der Universitat GOttingen. 
Die Beamten der Kloster-Oberforstereien haben die Rechte von Staatsforst
beamten. 

b) In der Provinz Hessen-Nassau. 

a) Vormaliges Kurfiirstentum Hessen nach V. v. 1711, 1777, 1821, 1834, 
1840. Dje Waldungen der Stadte, Gemeinden, Markerschaften, Kirchen und 
offentlichen Anstalten sind mit den Staatsforsten zu Oberforstereien vereinigt 
mit wenigen Ausnahmen. 

Die von den kgl. Oberforstem aufgestellten jahrlichen Betriebsplane werden den 
Gemeinden usw. zur Anerkennung v«;l;rgelegt, durch den Forstrat gepriift, den Landraten 
bzw. Stiftungsaufsicht.sbehorden zur AuBerung iibermittelt, zum Schlusse durch den Ober
forstmeister iiberpriift und endlich ·vom Regierungspra.sidenten genehmigt. 

FUr den Forstschutz sorgen die. Gemeinden auf ihre Kosten, die gewahlten Beamten 
werden vom Regierungspra.sidenten angestellt. Gegen Vergiitung iibernimmt auch die 
Staatsforstverwaltung den Schutz. 

f3) Ehemals groBh. hessische Landesteile nach V. v. 1811 und 1823 . .Ahn
Hch wie unter a. 
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y) Vormaliges Herzogtum Nassau nach vielen V. v. 1816 ab. Die Waldungen 
der Gemeinden und offentlichen Anstalten bilden mit den Staatsforsten kgl. 
Oberforstereien, einige derselben haben nur Gemeindewald. 

Die jahrliohen Betriebsplane werden vom Regierungsprii.sidenten bestatigt, bei Meinungs
versohiedenheiten zwischen Forstbehiirde und Gemeinde nach Anhiirung des Kreisaus
schusses. 

Wird Laubstreu aus dem Walde abgegeben, so muB eine Kiirzung des 
Holzbezuges im Verhaltnis von 10 rm = 10 Doppelzentner Laub = 1 Fest-
meter Holz eintretcn (V. V. 1. Juli 1886). . 

Die Bildung der Sohutzbezirke erfolgt durch die Staatsbehiirden. In reinen Gemeinde
sohutzbezirken steUt der Regierungsprii.sident die Schutzbeamten an nach Anhorung der 
Waldeigenttimer. 

£5) Ehemalige Landgrafschaft Hessen-Homburg nach V. V. 1835. Ganz 
wie unter y, nur sind die samtlichen Schutzbeamten Staatsbeamte mit Besol
dung aus der Staatskasse. 

Fiir den Reg.-Bez. Wiesbaden (fl, y, £5) wurde die Instruktion vom 22. Januar 
1875 iiber Einrichtung, Abschatzung und Aufstellung der Betriebsplane fiir die 
Gemeinde- und Institutenforste erlassen und das G. V. 12. Oktober 1897 betr. 
die Forstschutzbeamten ("geniigende Befahigung") mit AusschluB des Hessen
Homburgischen Gebietes, wo die Schutzbeamten Staatsbeamte sind. 

c) In Hohenzollern schon nach den V. V. 1822, 1827, 1837, 1848 und nunmehr 
nach dem Gemeindeforstgesetz vom 22. April 1902 mit Ausf.-A. vom 28. Mai 
1903. Da der Staat keine Forste besitzt, sind vier (vor 1902 zwei) kgl. Ober
forster lediglich zu dem Zweck angestellt, die Leitung des laufenden Wirtschafts
betriebes und die forsttechnische Verwaltung der Waldungen der Gemeinden 
und offentlichen Anstalten (Kirchen, Pfarreien, Schulen, Stiftungen) zu fiihren. 
Die Besoldung der Oberforster erfolgt aus der Staatskasse, die Gemeinden uSW. 
leisten einen jahrlichen Beitrag. 

Ein Betrieb, der die in § 2 des Waldschutzgesetzes von 1875 bezeichneten Gefahren 
herbeifiihren kiiunte, istunzulassig. Bei AufsteUung der durch den Regierungspriiosidenten 
festzustellenden und nach Erfordernis zu revidierendEm Betriebsplane sind die Wiinsche 
der Gemeinden usw. miiglichst zu beriicksichtigen. Der Oberforster hat jahrliche Betriebs
plane im Einvernehmen mit den Gemeinden herzusteUen und dem Regierungsprii.sidenten 
zur Genehmigung vorzulegen. Abweichungen von den Betriebsplanen bediirfen derselben 
Genehmigung. Wird durch eine Streunutzung die Nachhaltigkeit des Waldes ge
fahrdet, so darf die Genehmigung nur un ter Einschrankung des j ahrlichen Hie bs
satzes erteilt werden (Verhaltnis wie in Nassau). Die Gemeinden haben unkultivierte, 
zur dauernden landwirtschaftlichen Nutzung nicht geeignete Grundstiicke mit Holz anzu
bauen, wenn es ihre Krii.fte gestatten. Anderenfalls erhalten sie hiezu aus der Staatskasse 
Beihilfen. In allen Fallen aber wird ihnen bei Ausfiihrung solcher Kulturen der 30fache 
Betrag der Jahresgrundsteuer dieser Grundstiioke als Kostenbeitrag fiir die erste Anlage 
aus der Staatskasse iiberwiesen. 

Die Gemeinden USW. miissen geniigend befahigte (Priifungs-O. v. 11. August 1904), 
vom Regierungsprii.sidenten bestatigte Schutzbeamte (Waldbannwarte) auf eigene 
Kosten aufstellen, bzw. bei kleinem Besitz sich mit anderen Gemeinden usw. zur gemein
sohaftlichen Aufstellung eines Beamten vereinigen. Die RechtverhiUtnisse der Forst.schutz
beamten regeln sich nach dem Kommunalbeamtengesetz vom 30. Juli 1899. - (Vgl. den 
Artikel von Lent in Z. f. F. u. J. 1907, 229.) 

1m ganzen standen im Jahre 1900 in PreuBen 352000 ha Gemeinde- und 
Stiftungswaldungen unter Beforsterung, d. S. 29 % aller dieser Waldungen. 

2. Innerhalb Bayerns 
a) im groBten Teile des Reg.-Bez. Unterfranken. Hier wurde durch 

Art. 16 des Forstgesetzes von 1852/96 die in den vormaligen wiirzburgischen, 
aschaffenburgischen (und fuldaschen) Gebietsteilen hergebrachte Einrichtung 
beibehalten, wonach nach den daselbst bestehenden friiheren Gesetzen und 
Verordnungen die Bestellung der Gemeindeoberforster durch landesherrliche 
Ernennung und die teilweise Besoldung derselben aus der Staatskasse gegen 
gewisse Leistungen von seiten der Gemeinden und Stiftungen erfolgt. 



390 GemeindewaldwirtBchaft. 

Hinsichtlich des Geschaftsganges geIten die Vorschriften des Forstgesetzes 
von 1852/96 (S. 382). 

Bis 1852 bestanden fiir die Gemeindewaldlmgen folgende altere Gesetze und Verord
nun/l:en: FiirstbischOfl. wiirzburgische WOo v. 28. III. 1721, § 16. - Landesherr!' V. v. 
4. III. 1727, § 13; 7. April 1740. - Mandate v. 16. II. 1747; 12. VIII. 1779; 13. II. 1792.
Fuldasche WOo v. 1755. - GroBh. hessische V. v. 16. I. 1811 (Forstorganisation betr.). -
GroBh. Wfirzburgische V .. v. 1. Mai 1809. 

Nach diesen Verordnungen leisteten die Gemeinden und Korperschaften unter der 
Be~ennung von standigen und unsta.ndigen Forstmeistereigebtihren, Anweisgeldern, Forst
schreib- und Brnttogebtihren gewisse maBige Besoldungsbeitriige an den Staat, welcher 
dagegen die technische Leitung und Bewirtschaftung durch sein Personal besorgen lieB. 

b) In der Rheinpfalz. Die Gemeinde und Stiftungswaldungen wurden schon 
1658 unter Beforsterung gestellt und blieben darunter auch unterderfranzosischen 
Herrschaft nach dem G. v. 29. September 1791 und zufolge der V. des General
gouverneurs des Mittelrheins v. 16./28. Mai 1814. Durch Verfiigung der kgJ. 
bayr. Regierung der Pfalz yom 24. Juli 1822 wurde den Gemeinden und Stif
tungen die Hut ihrer Waldungen wieder iiberlassen. 

Die V. v. 4. Juli 1840, welche das pfalzer sog. Kommunalforstwesen schuf, 
iibertrug die Leitung und Oberwachung des wirtschaftlichen Betriebes auf 
Kosten der Gemeinden mit einem staatlichen ZuschuB von 2500 fI. den fUr die 
Staatsforste aufgestellten Forstamtern und den denselben beigegebenen Revier
fOrstern, die Sorge fiir den Schutz und die Verwendung der Waldertrage den 
Gemeinden. Reviere, die nur oder vorwiegend Gemeindewaldungen enthielten, 
hieBen "Kommunal-Forstreviere". Die kgI. V. v. 19. Februar 1885 hielt diese 
Organisation im Prinzip aufrecht. An die Stelle der Kommunalreviere traten 
die "Kommunal-Forstamter". Wo solche nicht gebildet werden konnten, 
wurden die Gemeindewaldungen den ararialischen Forstamtern unterstellt. Die 
Verwaltungsbeamten .waren volle Staatsbeamte. 

Nunmehr gilt die kgl. V. v. 15. Dezember 1908, welche die Bezeichnung 
"Kommunal-Forstamt" beseitigt hat und die Gemeindewaldungen den kgI. Forst
amtern gemeinhin unterstellt, da die ersteren tatsachlich nicht von den Gemeinden 
bestellte Organe, sondern yom Staate eingerichtete Behorden waren, die zudem 
auch rein staatlicheGeschafte (Forstpolizei usw.) zu besorgen hatten. 

Nach der Geschaftsanweisung yom 20. August 1885 fiir die Bewirtschaftung der 
Gemeinde- und Stiftungswaldungen der Pfalz obliegt die Herstellung der Forsteinrichtungs
und Waldstandsrevisionsarbeiten auf Grund des vorher zu vereinbarenden Grundlagenproto
kolls dem kg!. Forstamt als OffiziaIsache. Die Kosten fiir groBere Massenaufnahmen durch 
besondere Hilfsarbeiter, Taglohne, Karten usw. hat die Gemeinde zu bestreiten. Der 
Gemeinde ist es aber unbenommen, die Forsteinrichtung besonderen, von der Regierung 
bestii.tigten Technikern zu iibertragen. Die jahrlichen Betriebsvorschlii.go des Forstamts 
werden den Gemeinden zur Erinnerungsabgabe vC)rgelegt. Das Forstamt ist ffir die ent
sprechende Leitung des Fallungsbetriebes verantwortlich. Die Fallung ist durch vertrags
maBig eingestellte Holzhauer vornehmen zu lassen. Die Verwertung ist Sache der Gemeinde. 

Ffir die Gemeindewaldungen sind besondere Waldschiitzen aufzustellen. 1st der Wald 
klein, dann geniigt es, wenn der Feldschiitze auch zugleich aIs Waldschiitze aufgestellt 
wird. Die V. v. 1840 gewii.hrt aber den Gemeinden usw. in geeigneten Fallen auch die Mog
lichkeit, den Forstschutz von dem staatlichen Personal gegen Remuneration besorgen 
zu lassen .. Die Anstellung und Entlassung der Forstschutzdiener steht dem Gemeinde
rate zu, ebenso die Disziplinargewalt iiber dieselben 1). - Die Mitwirkung der staatlichen 
Forster usw. am laufenden Betrieb ist dieselbe wie im rechtsrheinischen Bayern. 

3. In Baden standen die.Gemeindewaldungen schoo zur Zeit der Forstord
nungen unter einem Bevormundungssystem, welches der heutigen Beforsterung 
der Wirkung nach gleichkam. Nach dem geltenden Forstgesetz v. 15. November 
1833 und der "Gemeindewaldwirtschaftsordnung" vom 28. Juli 1915 ist der 
gegenwartige Zustand folgender: 

1) Vgl. Wand, Gem.-O. 218f£., 448. - Ritzmann 260ff. 
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Die staatlichen Forstbehorden befassen sich nach § 8 des FG. nur mit der 
forstlichen Bewirtschaftung der Gemeinde- und Korperschaftswaldungen 
und mit der Handhabung der Forstpolizei. Die eigentliche Verwaltung, 
insbesondere die Ver'Wendung und Verwertung des Holzes und der iibrigen 
Walderzeugnisse, die Vergebung der Holzzurichtung, der Wegebauarbeiten 
u. dgl. beriihrt sie nur insoweit, als ihnen dies durch besondere Vorschriften 
zur Obliegenheit gemacht oder durch vertragsmaBige Vereinbarung iibertragen 
ist. AuBerdem haben die Forstbehorden den Gemeinden usw. auf Verlangen 
beratend und unterstiitzend an die Hand zu gehen (GWO. § 1). 

Die Forstbehorden der landesherrlichen und Gemeindeforstbezirke heiBen 
Forstamter (bis 1899 Bezirksforsteien). Die Forstamtsbezirke sind der Mehrzahl 
nach gemischt aus Domanen-, Gemeinde- und Korperschaftswaldungen, ein 
Teil derselben umfaBt nur Gemeinde- und Korperschaftswaldungen, nur zwei 
bloB Domanenwaldungen. Die Stadte Baden, Freiburg, Villingen und Heidel
berg wahlen ihre Forstbeamten selbst aus der Zahl der vom Staate fiir seinen 
Dienst als befahigt erklarten Verwaltungsaspiranten, vorbehaltlich der 
Bestatigung durch die Regierung (gegen volle Besoldung). In ihren dienst
lichen Funktionen stehen diese Gemeindeforstbeamten den landesherrlichen 
Forstbeamten ganz gleich; es kommt ihnen der Titel Oberforster zu. 

Die Bewirtschaftung der Gemeindewaldungen wird nach Erfordernis durch 
die forsttechnischen Mitglieder des Finanzministeriums gepriift (vor 1920 
Forst- und Domanendirektion). 

Nach dem FG. muB jeder Gemeindewald usw. zum Zweck der nachhaltigen Bewirt
schaftung im Naturalertrag summarisch angeschlagen werden (§ 31). Die Vollzugsverord
nungen von 1868 und 1886 Bowie die jetzt geltende GWO. v. 1915 regeIn jedoch das dabei 
einzuhaltende Verlahren in einer Weise, daB an Stelle des summarischen Verlahrens ein 
voIlstii.ndiges Forsteinrichtungswerk gesetzt ist. FUr die Aufstellung desselben gilt die 
gleiche Dienstanweisung wie fiir die Domii.nenwaldungen vom Jahre 1912. 

Die in der Regel aIle 10 Jahre zu erneuernde Forsteinrichtung wird von dem zustii.ndigen 
Vorstand des Forstamts und einem dazu beorderten Forsttaxator bearbeitet. Die Kosten 
sind in jenen der Wirtschaftsleitung inbegriffen. Die besonderen Wiinsche der Gemeinde
beMrden werden entgegengenommen. Die Genehmigung des Einrichtungswerkes erlolgt 
durch die Forst- und Domii.nendirektion. Hiergegen kann seitens der Gemeinde Rekurs 
eingelegt werden, tiber den das Ministerium der Finanzen unter Mitwirkung des Mini
steriums des Innern entscheidet. 

Auf Grund des Wirtschaftsplanes wird der jii.hrliche Hiebs-, Nebennutzungs- (Streu-) 
und Kulturplan vom Forstamt im Benehmen mit der GemeindebeMrde, die jiihrlich eine 
Holzbedarlsliste tiber das Berechtigungs-, Besoldungs- und BUrgergabholz. den Gemeinde
bedarl und das zum Verkauf bestimmte Holz aufzustellen hat, festgesetzt. Durch die 
Unterschrift der Gemeindebehorde wird der Hiebsplan usw. voIlzugsreif. FUr Abweichungen 
vom Wirtschaftsplan ist die Genehmigung der Forst- und Domii.nendirektion anlii.Blich 
der jahrlichen Vorlage der Plane einz.uholen. Beanstandet die Gemeindebehorde den Hiebs
plan usw., so entscheidet das Bezirksamt bzw. der Bezirksrat. Gegen dessen Entscheidung 
ist Rekurs an das Ministerium der Finanzen zulassig. 

Alles zum Riebe bestimmte Holz muB durch das Forstamt ausgezeichnet werden. Die 
Fallung, Aufbereitung und das Anrticken geschieht nach den Anordnungen und unter 
Aufsicht des Forstamts. Das Gesetz tiber die HolzmaBe vom 21. Dezember 1871 ist ein
zuhalten. Die Bedingungen tiber die Vergebung der Holzzurichtung sind dem Forstamt 
zur Prii£ung im voraus mitzuteilen. Das aufgearbeitete Holz ist vom Forstamt aufzunehmen 
und unter Mitteilung der Aufnahmelisten der Gemeindebeharde zur weiteren Verliigung 
z:u tiberweisen. Die Holzversteigerungsbedingungen sind dem Forstamt zur Einsicht und 
Beiftigung etwaiger weiterer forstpolizeilicher Anordnungen mitzuteilen. Die von dem
selben festgesetzten Preisanschlii.ge sind dem Verkauf zugrunde zu legen. Die Gemeinde 
beharde darl die forstamtlichen Anschlii.ge erhOhen, aber nicht herabsetzen. Nach der Ver
steigerung sind die ProtokolJe dem Forstamt zur Einsicht und Feststellung der Abwei
ohungen von den Preisanschlii.gen und den forstpolizeilichen Bedingungen vorzulegen. 
Abweichungen von den letzteren werden erlorderlichenfalls dem Bezirksamt zum Ein
Bchreiten mitgeteilt. 

Obertretungen der Vorschriften der GWO. durch die Vertreter der Gemeinden werden 
nach dem Forststrafrecht von 1879 bestraft. 
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Zum Schutz des Waldeigentums muB eine hinreichende Anzahl von Hiitern angestellt 
sein. Die Wahl wird von den Gemeinden und Korporationen getroffen und nach Vernehmung 
der ForstbehOrde vom Bezirksamt bestii.tigt. Der Waldhiiter in Gemeindewaldungen wird 
vereidet und sein Gehalt vom Gemeinderat in einem stii.ndigen Betrage festgesetzt und 
vom Bezirksamt genehmigt. Gemeinden, Korperschaften oder Private konnen mit Geneh
migung des Forstamtes einen gemeinschaftlichen Waldhiiter anstellen. Die Gemeinde
waldhiiter konnen vom Bezirksamt nach .Anhorung des Gemeinderats und des Forstamts 
ohne Angabe eines Grundes jederzeit entlassen werden. 

4. Hessen. In den althessischen Landesteilen besteht die Beforsterung 
schon seit mehr als 200 Jahren. Nach dem G. betr. die Forstverwaltung im 
GroBherzogtum Hessen vom 15. April 1905 und der Ausf.-V. hiezu vom 10. JuDi 
1905, wodurch die V. v. 1811 aufgehoben wurde, sowie nach der Dienstanweisung 
iiber das Zusammenwirken der Forstbehorden und der Gemeindevertretungen 
bei der Bewirtschaftung der Gemeindewaldungen vom 23. Januar 1907 werden 
die Waldungen der Gemeinden, Korperschaften, Stiftungen und Anstalten 
des offentlichen Rechts "von der (staatlichen) Oberforsterei forstlich bewirt
schaftet" nach den Grundsatzen eines nachhaltigen Betriebs. Bei kleinen 
Waldstiicken ist derselbe gewahrt, wenn nach dem Abtrieb des hiebsreifen 
Holzes sofortige Wiederkultur stattfindet und die Produktionstatigkeit des 
Bodens bewahrt bleibt. 

Die "allgemeinen Betriehsplane" werden von der Oberforsterei nach der "Anleitung 
fiir Forsteinrichtungsarbeiten in den Domanial- und Kommunalwaldungen" vom Jahre 1903 
unentgeltlich aufgestellt und der Gemeinde vorgelegt. Einwendungen entscheidet die 
obere ForstbehOrde. 

Die "jahrlichen Wirtschaftsplane" werden den Gemeinden zur AuBerung Diitget.eilt 
und dann der oberen ForstbehOrde zur Genehmigung. Nicht ausgleichbare Meinungs
verschiedenheiten entscheidet die obere ForstbehOrde nach AnhOrung des Kreisamts in 
erster, das Ministerium d. I. in letzter Instanz. AuBerordentliche Fallungen erfordern die 
Genehmigung der oberen ForstbehOrde und des Kreisamts. Hinsichtlich des Zusammen
wirkens der ForstbehOrden und der Gemeinden "darf der Gesichtspunkt nicht unberiick
sichtigt bleiben, daB die Gemeinde die Eigentiimerin des Waldes und die ForstbehOrde 
nur die BewirtBchafterin dieses Eigentums ist." Die ErlOse aus dem versteigerten Holz 
werden vom Oberforster kontrolliert. 

Der niedere Forstdienst (Forstschutz) in der Gemeindewaldwirtschaft wurde 
durch G. v. 30. Juli 1920 verstaatlicht. Nach dem G. v. 15. April 1905 waren die Ober
forstereien entweder in Domanial-, Kommunal- oder in Privatforstwarteien eingeteilt. 
Unter letzteren sind die Dienstbezirke der von Standesherren oder anderen Privatwald
besitzern r. K1asse selhstandig angestellten Forstwarte zu verstehen. Den Kommunal
forstwarten, bis 1905 amtlich "staatlich bestatigte Forstwarte" genannt, oblag auch der 
Forstschutz in den l;'rivatwaldungen II. Klasse. Durch die Umwandlung der Kommunal
forstwarteien in "Staatsforstereien" nach dem G. v. 1920 wird auch der Forstschutz
dienst dieser Privatwaldungen und unter Umstanden auch jener der Privatwaldungen 
I. Klasse verstaatlicht. Die wesentlichsten Bestimmungen des G. v. 30. Juli 1920 sind: 

"Die Regierung wird ermachtigt, Kommunalforstwarteien in StaatsfOrstereien umzu
wandeln oder einzugliedern. Hierbei solI der Waldbesitz einer Gemeinde nur insoweit auf 
mehrere Forstereien verteilt werden, als wirtschaftliche Griinde dies notig machen" (Art. 1). 

"Die Regierung wird ferner ermachtigt, auch Privatwald I. Klaase, der aich nach Lage 
und GroBe zur Verwaltung durch besondere Privatoberforstereien nicht eignet, in den 
Bezirk von Staatsforstereien einzugliedern. Die Entscheidung, ob Privatwald zur Ver
waltung durch besondere Privatoberforstereien sich eignet, erfolgt durch BeschluB der 
oberen ForstbehOrde. Gegen dieaen BeschluB kann innerhalb 6 Wochen nach Zustellung 
das Gesamtministerium angerufen werden" (Art. ,2). 

"Kommunalforstwarte konnen vom Staat iibernommen werden, wenn sie fiir den staat
lichen Forstdienst hinreichend befii.higt und korperlich geeignet sind. Sie werden mit der 
"Obernahme Staatsbeamte" (Art. 3, Ahs. 1). 

"Bei der Neubesetzung von Staatsforstereien, deren Bezirk zu mehr als ein Drittel 
aua Gemeindewald besteht, haben die beteiligten Gemeinden das Recht, der oberen Forst
behorde innerhalb einer von ihr zu setzenden Frist von 6 Wochen einen oder mehrere geeignete 
Bewerber aus der Reihe der Forster oder Anwarter vorzuschlagen" (Art. 4, Abs. 2). 

"Fiir Wald, der einer Staatsforsterei nicht zugeteilt wird, kann die ohere ForstbehOrde 
die Obliegenheiten des niederen Forstdienstes an Waldwarter durch Dienstvertrag iiber
tragen" (Art. 5). 
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"Die Dienstbeziige alIer Beamten und Bediensteten des niederen Forstdienstes, aIle 
Versorgungsbeziige, sowie der gesamte Stellenaufwand, insbesondere die Kosten der Stell
vertretung und Aushilfeleistungen, werden, soweit sie nicht der Staat iibernimmt, -auf 
die beteiligten Waldbesitzer ausgescWagen" (Art. 11). 

Das Gesetz trat am 1. April 1920 in Kraft. 
5. Braunschweig. Die Beforsterung wurde bereits 1647 und 1686 verfiigt. 

Nach dem G. v. 30. April 1861, betr. die Ausiibung der Forsthoheit usw., haben 
die herzogliche Kammer, Direktion der Forsten, und die ihr untergeordneten 
Forstbeamten fiir aHe einer juristischen Person zugehorigen Forste (Gemeinde-, 
Interessenten-, Korporations-, Stiftungs- und Teilforste) Wirtschaftsplane aus
zuarbeiten, die jahrlichen und periodischen Hauungen und Forstnebennutzungen 
sowie die Kulturen anzuordnen und zu iiberwachen. Die Forsteigentiimer 
haben bei allen betreffenden Geschaften mitzuwirken. 

Die aJIgemeinen Wirtschaftsplane werden von den betreffenden Forstbeamten nach 
Anhorung der Eigentiimer entworfen und von der Direktion der Forste festgestelIt. Bei 
Meinungsverschiedenheiten zwischen Forsteigentiimern und Forstbeamten entscheidet in 
letzter Instanz das Staatsministerium. 

Die jiihrlichen von den einschlagigen Forstbeamten zu entwerfenden Betriebsplii.ne 
werden von der Direktion der Forste festgestellt. In Streitfiillen entscheidet diese in letzter 
Instanz. Die Forstbeamten haben die Ausfiihrung zu iiberwachen. 

GroJ3ere auBeretatmiiBige Hauungen bediirfen hOherer Genehmigung. Nehmen die 
Forstbesitzer die Hauungen unforstmallig vor, dann kann der Forstbeamte geiibte Holz· 
hauer bestelIen. 

Die Aufnahme von Forstschutzbeamten ist von der Zustimmung des betreffenden 
Forstbeamten abhiingig, vorbehaltlich des Rekurses an das Ministerium. 

6. EIsa13-Lothringen. Die "Vorschriften fiir die Verwaltung und Bewirt
schaftung der Waldungen der Gemeinden und offentlichen Anstalten" von 1894 
fuJ3en auf dem Code forestier von 1827, der Ausfiihrungsverordnung hiezu 
vom gleichen Jahre und den spii.ter ergangenen Erganzungen. Die Verande
rungen unter der Verwaltung des Deutschen Reiches betrafen nur die Kom
petenzverhaltnisse der Behorden. 

Die der Forstordnung untersteHten Gemeindewaldungen wurden von staat
lichen Oberforstern unter Aufsicht der ihnen vorgesetzten DienstbehOrden 
und unter Mitwirkung der Gemeinden verwaltet und bewirtschaftet. 

Die Betriebsplane wurden auf Kosten der Gemeinden durch das MinisteriaJforstein
richtungsbureau aufgestellt, die jahrlichen Betriebsplane durch die Oberforster. Nach 
Zustimmung des Gemeinderates gingen letztere zur Genehmigung an den Bezirksprasidenten. 

7. Das System der Beforsterung besteht au13erdem in 
S.-Meiningen (tatsachlich schon nach der FO. 1856, dann G. vom 14. Marz 

1910); Schwarzburg-Rudolstadt (Regulativ 1840, G. 1913); Waldeck 
(FO. 1853) und im Fiirstentum Birkenfeld. 

In S.-Meiningen wurden durch das G. v. 1910 fiir die Bewirtschaftung der Gemeinde., 
Anstalts· und Genossenschaftswaldungen eigene, von der Domanenforstverwaltung getrennte 
und unabhangige Forstbezirke gebildet mit staatlich angestellten Betriebsleitern. Dieselben 
unterstehen dem "Forstamt", eine Mittelbehorde, die sich aus dem Landrat bzw. Magistrat 
und dem Forstreferenten der Ministerialabteilung des Innern zusammensetzt. Das Forst· 
amt als solches untersteht wieder der letzteren. Oberberufungsinstanz ist das Gesamt
ministerium. Die Domanen-Oberforster sind unmittelbar dem Staatsministerium, Abt. 
der Finanzen, unterstellt. 

Die Beforsterung erstreckte sich im Jahre 1900 im Deutschen 
Reiche auf 1156000 ha, d. s. 46% aller Gemeinde- und Stiftungs
waldungen. 

8. In Tirol und Vorarlberg gilt fiir die Behandlung der Gemeinde- und 
Lokalstiftungswaldungen BOwie fiir jene Gemeindewaldungen, welche unter 
die einzelnen Glieder zur Befriedigung ihres Haus- und Gutsbedarfs ausgeteilt 
sind, noch der 2. Teil der provisorischen Waldordnung vom 24. Dezember 1839; 
danach haben die k. k. Forsttechniker der politischen Verwaltung die Leitung 
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des Wirtschaftsbetriebes sowohl in technischer wie administrativer Hinsicht 
zu fii.hren. Es sind regelmaBige Bewirtschaftungsplane yom Forsttechniker 
zu entwecien, die von der Bezirkshauptmannschaft genehmigt sein mussen. 
Zu Holzfallungen in Waldungen, fiir welche keine Wirtschaftsplane bestehen, 
ist 'behOrdliche Bewilligung notwendig. Die Genehmigung und Zuteilung der 
fiir den Bedarf angemeldeten Forstprodukte erfolgt jahrlich bei den "Forst
tagsatzungen" . 

FUr Tirol wurde hierzu weiter das G. v. 5. Juni 1897 erlassen (an Stelle 
der V. v. 1. Mai 1885), welches die Anmeldungspflicht der beabsichtigten 
Nutzungen auf den Forsttagsatzungen regelt. Der wesentliche Inhalt dieses 
Gesetzes wiIrde auf S. 326 mitgeteilt. 

Fur Vorarlberg gilt, soweit die Gemeindewaldungen in Betracht kommen, 
noch die erganzende Statthalterei-V. v. 1. Mai 1885. Dieselbe enthalt in der 
Hauptsache die gleichen Bestimmungen wie das G. fiir Tirol von 1897. 

-ober die Forsttagsatzungen in Tirol und Vorarlberg geiten folgende Bestinunungen: 
Sie finden alljii.hrlich in jeder politischen Ortsgemeinde statt, zu denen das Forstpersonal 
und der Gemeindevorstand erscheinen miissen, die Gemeindemitglieder erscheinen konnen . 
.An denselben werden die Forstgesetze offentlich verlesen und erklii.rt, die Waldangelegen
heiten iiberhaupt besprochen und die notigen Verfiigungen beraten. Dahin gehoren ins
besondere die Erorterungen iiber Menge und Beschaffenheit der aus den Gemeindewaldungen 
abzugebenden Forstprodukte, iiber die Gewinnnngsorte und iiber die Art und Weise der 
Gewinnung und Lieferung, iiber Kulturen, Waldpflege und Waldschutz. Der vorgeschlagene 
Etat an Haupt- und Nebennutzungen wird von der politischen BehOrde festgestellt und 
yom Forsttechniker derselben angewiesen. 

AuBerdem sollen an den Forsttagsatzungen die Servitutsberechtigten ihre Anmeldungen, 
Niohtberechtigte ihre Bitten um Gewahrung von Forstprodukten aus Reichsforsten und 
Gemeindewaldungen, Privatwaldbesitzer ihre Gesuche um nicht betriebsplangemaBe 
Fii.llungen in ihren Eigentumswaldungen anbringen. Werden die Forstrechtsbeziige aus 
Reichs- und Gemeindewaldungen auBer der Forsttagsatzung angemeldet, so hat die saum
selige Partei die Kosten fiir die nachtraglichen .Anweisungen zu tragen. 

In Siidtirol war bis zum Jahre 1860 die Verpachtung von Gemeindewaldungen an 
Private iiblich. Durch ,eine V. v. 1860 wurde die Einstellung dieses "so verderblichen 
Systems der Wiilderverpachtung" verfiigt. 

Die in dem istrianischen Karstgebiete und dem der quarnerischen InseIn liegenden 
Gemeindewaldungen unterliegen nach den G. v. 1893 und 1894 ebenfalls der Be£orsterung. 

9. In Ungarn'galt nach dem FG. v. 1879 fUr die Staatsaufsichtswaldungen 
das System der teohnischen Betriebsaufsicht. Durch das G. XIX v. 1898 und 
die dazu gehOrigen VV. v. 21. J anuar 1899 wurde aber die Beforsterung eingefiihrt. 
Betroffen werden hievon die Waldungen der Jurisdiktionen (d. s. die Korper
schaften, Komitate und Stadte, die das Recht haben, Gerichtsbehorden ein
zusetzen), der Gemeinden, religiOsen Korperschaften, Geistlichen, Sonder
stiftungen, Fideikommisse, Gemeinschaften (d. s. die einer Gruppe von adeligen 
Grundbesitzern gehorenden ungeteihen Familienguter), der friiheren Lehn
pflichtigen, der Bergwerks- und anderer Aktiengesellschaften. Die Bewirt
schaftung wird von staatlichen Forstbeamten mit Hochschulbildung auf Grund 
von Betriebsplanen gefiihrt. (Gemeinden mit einem Waldbesitz von mindestens 
5000 Katastraljoch = 2877,5 ha konnen eigene Forstwarte aufstellen). 

Die staatlichen Gemeindeforstbeamten bilden einen besonderen Behordenorganismus, 
der sich vor der Zerschlagung des ungarischen Staates zusammensetzte aus einer Forst
direktion (Bistritz) und 43 Forsmmtern mit 167 Forstintendanzen. !hr Dienst erstreckte 
sich auf 91 Komitate und Stii.dte. Die Bezirke waren der Gerichtsbezirkseinteilung angepaBt. 
Zu den Au£gaben dieser Dienststellen gehOrt die Vermarkung der Korporations- und Schutz
waldungen, die Herstellung der Wirtscha£tsplii.ne, die Betriebsleitung, die Ausfiihrung 
der Schutzwaldarbeiten, die tJberwachung der Forstpolizei, Belehrung der Waldbesitzer. 
In Kroatien und Slawonien erfiillen diese Aufgabe die Komitats£orstinspektoren. 

Die Staats£orste wurden bisher in Ungarn durch 4 Forstdirektionen, 4 Oberforst
a.mter und 7 Forstamter, in Kroatien-Slawonien durch die Forstdirektion in Agram, das 
Oberforstamt in Vinkovce und das Forstamt in Susak verwaltet. 
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Fiir die Verwaltung der Walder miissen die Eigentiimer eine jahrliche Steuer 
bezahlen (1913 fUr 2070757 ha in 16947 Besitzungen 798926 Kronen gegen
iiber 2 664 142 Kr. wirklichen Ausgaben .des Staates). 

10. Frankreich. In Frankreieh standen, wie bereits friiher (S. 197) dar
gesteHt wurde, schon im 16. Jahrhundert die Waldungen der Gemeinden und 
offentlichen Anstalten unter strenger staatlicher Aufsicht (V. v. 1573 und 1597). 
Dieses System 'WUrde durch die FO. v. 1669 in einer die Gemeinden auf das 
Intensivste bevormundenden Art weiter ausgebildet. Die konstituierende Ver
sammlung erneuerte diese Vorschriften unterm 12./20. August 1790. 

Das G. v. 29. September 1791, welches die Privatwaldwirtschaft freigab, 
belieB aHe Korporationswaldungen im weitesten Sinne des Wortes unter dem 
Regime forestier. Die Eigentiimer muBten eigene Schutzbeamte aufsteHen, 
deren Wahl der Bestatigung des Conservateurs unterlag. AHe diese Waldungen 
waren jahrlich von den staatlichen Forstbeamten aHer Grade zu visitieren, 
die Holzanweisung hatte der Lokalinspektor gegen besondere Vergiitung seitens 
der Gemeinde zu vollziehen. Das Sparviertel und das Oberholz des Mittelwaldes 
durften ohne spezieHe Genehmigung der Exekutivgewalt nicht angegriffen 
werden. Die Erlose aus auBerordentlichen Holzschlagen 'WUrden yom Schatz
Meister des Distrikts vereinnahmt und nach dem Ermessen des Distriktsdirek
tors zu jenen Zwecken verwendet, fUr welche diese Hiebe bewilligt wurden. 

Trotz dieser gesetzlichen Bestimmungen wirtschafteten die Gemeinden in 
ihren Waldungen tatsachlich ohne jede KontroHe. Da die Forstbeamten in 
den meisten Gegenden die J agd hatten, nutzten die Gemeinden das Quart 
en reserve nach Willkiir. Dagegen wendet sich eine V. des Exekutivdirektoriums 
v. 26. Juli 1796 (8. thermo IV), welche die Bestimmungen der FO. v. 1669 und 
des G. V. 29. September 1791 von neuem einseharft. 

Durch Dekret yom 10. Marz 1802 (19. vent. X) wurde bestimmt,' daB aIle 
Gemeindewaldungen und Anstaltsholzer (auch die Baume an StraBen, offent
lichen PIatzen usw.) wie die Staatswaldungen von den staatliehen Forstbeamten 
zu ver'Walten sind. Die Erlose aus auBerordentlichen Holzhieben wurden von 
den Staatskassen vereinnahmt. 

Das G. V. 29. April 1803 (9./19. floreal XI) raumte den Gemeinden die 
Befugnis ein, ihre Forstwaehter mit hohererBestatigung selbst zu ernennen. 
Der Staat konnte aber fiir seine Waldungen und fiir die der Gemeinden gemein
schaftliche Forstwachter aufsteIlen, die dann von der staatlichen Behorde 
ernannt wurden, den staatlichen Schutzbeamten vollig gieichgestellt waren 
und ihre Bezahlung aus der Staatskasse erhielten. Die Gemeinden muBten 
dafUr entweder einen festen oder nach MaBgabe der jahrlichen Holzschlage 
wechselnden Beitrag leisten. 

Der Code fore stier von 1827 belieB die Waldungen der Gemeinden und 
offentlichen Anstalten unter dem Regime forestier. Demselben unterliegen 
aber na<lh Art. 90 nur jene Mittel- und Hochwaldungen der Gemeinden und 
offentlichen Anstalten, welche durch die VerwaltungsbehOrden auf Vorschlag 
der Forstverwaltung und nach Anhorung der Gemeinderate oder Verwalter 
der offentlichen Anstalten fUr die regelmaBige Bewirtschaftung nach 
eine m Betrie bsplan geeignet befunden werden. Die iibrigen werden als 
Privatwaldungen behandelt. 

Von den 35989 Gemeinden besitzen nur 11 479 = 32% Waldo Von den Gemeinde· 
waldungen stehen 8157 unter staatlicher Beforsterung 3322 dagegen nieht, weil sie einer 
regelmii.6igen Bewirtschaftung nicht fahig sind. Au.6erdem sind 3764 Sektionswaldungen 
vorhanden, von denen 2877 der Beforsterung unterliegen und 1175 offentliche Anstalj)j
waldungen, hievon 259 beforstert. Von der gesamten Fliiche der Gemeinde- und Anstalts. 
waldungen zu 2216774 ha im Jahre 1908 standen 87,9°/8 unter dem Regime forestier. 
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Der vierte Teil der Waldungen von Gemeinden und offentlichen Anstalten, 
welche mindestens 10 ha Umfang haben, ist in Reserve zu legen - Qua.rt 
en reserve, Sparviertel. Ausgenommen sind jene Waldungen, welche ganz 
mit Nadelholz bestockt oder iiberhaupt dem Regime forestier nicht unterworfen 
sind. Die Nutzung des Sparviertels darf nur kraft koniglicher Verordnung, 
die in das Bulletin des lois einzuriicken ist, geschehen. Dasselbe gilt fUr auI3er
ordentliche Holzschlage. AuBer im FaIle des Absterbens der Baume des Spar
viertels wird die Ermachtigung, sie einzuschlagen, nur auf Grund wohlerwiespner 
Notwendigkeit und in Ermangelung anderer Hilfsmittel erteilt. Auf aHe FaIle 
miissen 60-100 Baume pro Hektar iibergehalten werden. Die Institution 
des Quart en reserve wurde schon 1561 bzw. 1573 geschaffen (S. 197), in der 
FO. v. 1669 und im G. v. 29. September 1791 beibehalten und durch kgl. V. 
v. 28. Marz 1817 ausdriicklich bestatigt. Wahrend nach diesen Bestimmungen 
die besten Standortspartien dauernd als Hochwald fUr das Sparviertel abzu
grenzen waren, kann dasselbe nach dem Code v. 1827 auch als fliegende Reserve 
auf der ganzen Flache durch starken Dberhalt bzw. durch entsprechende Reduk
tion des Nutzungssatzes gegeniiber dem Zuwachs ausgehalten werden. 

Abweichend von der Praxis in Deutschland hat in Frankreich der staatliche 
Forstbeamte auch den Verkauf des Holzes in den Gemeindewaldungen 
und Anstaltswaldungen, wenn ein solcher stattfindet, nach denselben Formen 
wie fiir die Staatswaldungen und in offentlicher Versteigerung zu vollziehen. 
Der Biirgermeister bzw. ein Stellvertreter und ein Verwalter der offentlichen 
Anstalten wohnt dem Verkaufe bei; die Abwesenheit dieser Vertreter hat jedoch, 
wenn sie richtig geladen waren, auf die Giiltigkeit der Verkaufsverhandlungen 
keinen EinfluB. Alle yom Biirgermeister usw. aHein angeordneten Holzverkaufe 
sind nichtig. 

Schon nach der FO. v. 1669 muJlten die Holzverkii.ufe von den Officiers de la mattrise 
bewerkstelligt werden. Das G. v. 29. September 1791 verordnete dann, daJl die Verka.ufe 
in Gegenwart des Distriktsdirektors (der lipii.tere Unterprii.£ekt) nach den fiir die Staats. 
wiiJder geltenden Vorschriften stattfinden miissen. 

Die Vornahme der Holzverkii.ufe durch den betriebfiihrenden Staatsforstbeamten 
bedeutet allerdings einen tiefen Eingriff in die Vermogensverwaltung der Gemeinden, 
ist aber andererseits von dem Gesichtspunkt aus zu wiirdigen, daJl in Frankreich der Ver. 
kauf der ganzen Schlage auf dem Stocke iiblich ist. 

Die Aufstellung des Betriebsplanes sowie die Holzverwertung erfolgt nach den fiir die 
Staatswaldungen geltenden Grundsatzen. Die Betriebspliine werden durch Verordnung 
des Prasidenten der Republik festgestellt und im Bulletin des lois (Gesetzblatt) verkiindet. 
Die Gemeinden konnen zu den Betriebspliinen Vorschliige machen. Die Aufstellung der. 
selben kann den Staatsforstbeamten iibertragen werden, die Kosten fallen den Gemeinden 
zur Last. Dieselben setzen sich zusammen aus einem an die Staatskasse zu zahlenden Teil 
und den Tagesgebiihren, welche die Beamten aIs Entschiidigung fiir den Ortswechsel 
beziehen (V. v. 1861). 

Die jii.hrlichen Hiebsplane werden yom Conservateur aufgestellt und von der obersten 
ForstbehOrde genehmigt. 

Die Gemeinden und Anstalten miissen die notwendige Zahl von eigenen Forstschu"tz· 
beamten (gardes des bois) unterhalten, die von dem Biirgermeister nach dem Gutachten 
der Forstverwaltung festgesetzt und yom Priifekten genehmigt wird (Art. 94). Die Anstel· 
lung dieser Beamten, welche der Code den Gemeinden iiberlassen hatte, sowie die Fest· 
setzung ihres Gehaltes erfolgt seit 1852 ebenfalls durch den Prii.£ekten auf Vorschlag der 
Gemeinden. Der Forstschutz kann aber auch den staatlichen Schutzbeamten seitens der 
Gemeinde gegen verhaltnisma.Jligen Gehaltsbeitrag iibertragen werden (Art. 97). Die 
Forstverwaltung kann die Forstschutzbeamten zeitlich suspendieren, die Entlassung steht 
dem Prii.£ekten zu. Die Forstschutzbeamten der Gemeinden und offentlichen Anstalten 
sind in allen Beziehungen jenen des Staates gleichgestellt und unterstehen der BotmaJligkeit 
der staatlichen Forstverwaltungsbeamten. 

11. Luxemburg. 
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v. Ubrige Staatsanfsichtswaldnngen. 

1. Korperschaftswalduugen. 
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Die Bestimmungen, welche fUr die Bewirtschaftung der Gemeindewaldungen 
geIten, sind auch noch fiir eine Reihe von anderen Waldbesitzkategorien maB
gebend. Die geItenden Gesetze verfahren aber in dieser Richtung nicht nach 
gleichheitlichen Grundsatzen. Gemeinsam ist allen Gesetzen der Grundsatz, 
daB die den offentlichrechtlichen Korporationen gehOrigen Waldungen wie 
Gemeindewaldungen zu behandeln sind. Die Waldungen der privatrechtlichen 
Korporationen sind dagegen nur teilweise der Staatsaufsicht nachArt der 
Gemeindewaldungen unterstellt. Die Rechtsfahigkeit oder juristische Person
lichkeit einer Vereinigung von Waldbesitzem oder einer Genossenschaft bietet 
daher keinen Anhaltspunkt dafiir, daB der betreffende Wald auch unter Staats
aufsicht steht. 

Korporationen oder Korperschaften (Gemeinheiten) sind juristische 
(rechtsfahige) Personen, bei welchen eine Anzahl natiirlicher sich ablOsender 
Personen zu einer ideelIen Einheit fUr bestiromte Z'w'ecke verbunden sind. 
Hierbei unterscheidet man privatrechtliche Korporationen, wenn das Ziel der 
Vereinigung ausschlieBlich oder. doch vorwiegend auf den Privatvorteil der 
Mitglieder gerichtet ist, und offentlichrechtliche (offentliche) Korporationen, 
wenn dieselben unter staatlicher Aufsicht offentliche Zwecke verfolgen 
(Gemeinden, hohere Kommunalverbande, Kirchengemeinden usw.) 1). Die Stif
tungen (AnstaIten) werden haufig als besondere Art von juristischen Personen 
ausgeschieden. Die Wohltatigkeits-, Unterrichts- und Kultusstiftungen sind 
in der Regel offentlichrechtliche Korporationen 2). 

Die in der Forstgesetzgebung oft gebrauchte Bezeichnung Korporations
oder Korperschaftswald hat daher eine mehrfache Bedeutung. 

a) 1m weiteren Sinne werden unter Korporationswaldungen aIle Nicht
staats'w'aldungen verstanden, die im Eigentum (offentlichrechtlicher) juristischer 
Personen sich befinden und unter staatlicher Aufsicht stehen, mithin die 
Gemeinde-, Stiftungs- und sonstigen Korperschaftswaldungen. 

Das wiirttembergische Korperschaftsforstgesetz von 1902 erstreckt sich 
auf "Waldungen der Gemeinden und anderer offentlicher Korperschaften sowie 
der von solchen ver'walteten Stiftungen", nicht dagegen auf die Realgemeinden. 

1m hessischen Forstver'waltungsgesetz von 1905 werden die Waldungen 
der Gemeinden mit jenen der "Korperschaften, Stiftungen und Anstalten 
des offentlichen Rechts" auf eine Stufe gestelIt. 

b) In einer eingeschrankteren Bedeutung versteht man unter Korperschafts
waldungen aIle Staatsaufsichtswaldungen, welche nicht Gemeindewaldungen sind. 

Das badische Forstgesetz unterscheidet Waldungen der Gemeinden und 
Korperschaften, der Code fore stier Waldungen der Gemeinden (communes) 
und Gemeindeabteilungen (sections de commune), der offentlichen AnstaIten 
(etablissements publics) und ungeteilte Waldungen zwischen Staat, Gemeinden 
und offentlichen Anstalten einerseits und Privatleuten (particuliers) andererseits. 

Das sch weizerische Forstpolizeigesetz von 1902 zahlt zu den "offentlichen 
W aldungen" die Staats-, Gemeinde- und Korporationswaldungen. Unter letzteren 
sind nach bundesratlicher Interpretation von 1894 solche Waldungen zu ver
stehen, die einen offentlichen Oharakter tragen und einem offentlichen Zwecke 
dauemd dienen sowie solche, welche zwar nicht offentlichen Zwecken dienen, 
aber von einer offentlichen Behorde ver'waltet werden. 

1) Kahr I, 40. - 2) von Stengel, Rechtsenzyklopadie usw. 22. 
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c) 1m engsten Sinne begreift man unter Korporationswaldungen die Staats
aufsichtswaldungen ausschlieBlich der Gemeinde- und Stiftungsforsten. 

Das bayerische Forstgesetz halt ausdriicklich rue Gemeinde-, Stiftungs
und Korperschaftswaldungen auseinander (Art. 6 u. 18). Zu den Gemeinden 
gehoren auch die kirchlichen Ortsgemeinden, ferner die Distrikts- und Kreis
gemeindel!. Die Waldungen der letzteren, ein Zubehor der Irrenanstalten, 
sind oberaufsichtlich den anderen Gemeinden gleichgesteIlt. Distrikte besitzen 
zur Zeit keinen Waldo Zu den Stiftungen zahlen insbesonders die unter Ver
waltung der Gemeinden stehenden Wohltatigkeits-, Kultus- und Unterrichts
stiftungen· mit Ausnahme jener, die unmittelbar von einer Staatsbehorde ver
waltet werden. 

Der Begriff Korperschaftswald ist in Bayern schwankend und unklar. Nach Art. 18 
des Forstgesetzes finden die Bestimmungi'ln iiber die Bewirtschaftung der Gemeinde
waldungen "auf die sog. Korperschaftswaldungen Anwendung, insofern diese 
nicht Privatwaldungen sind". In den Motiven zum Forstgesetz und bei den Landtags
verhandlungen im Jahre 1859 wurde seitens der Regierung die Interpretation gegeben, 
Korperschaftswaldunge~ seien die einer Korperschaft a1s einer juristischen Person
lichkeit zustehenden Waldungen und auJ3erdem auch solche, die als Gemeindeeigentum 
zu betrachten sind, deren Beniitzung aber einer bestimmten Klasse von Einwohnern zu
kommt. Nach dieser Definition ware also kein Unterschied zwischen Waldungen, die einer 
privatrechtlichen und einer offentlichrechtlichen Korporation gehOren. Die'Waldungen der 
in neuester Zeit errichteten Waldgenossenschaften waren danach Korporationswaldungen 
im Sinne des Forstgesetzes, wenn die Genossenschaft die Rechtsfii.higkeit erworben hat. 
Andererseits steht aber fest, daB diese Genossenschaftswaldungen im Eigentum Privater 
stehen und daher die Einschrankung des Art. 18 zutrifft. Was die offentlichrechtlichen 
Korporationen betrifft, so ist daran zu erinnern, daB in Bayern Realgemeinde!l nicht 
existieren Ulld die Allmendwaldungen eigentliche Gemeindewaldungen sind. Eine ge
meindeii.hnliche Korporation mit juristischer Personlichkeit - und nur auf diese kommt 
es nach den Motiven an - ist daher neben der politischen Gemeinde nicht denkbar. Als 
eigentliche offentliche Korporationen bleiben daher nur die Universititen und offentlichen 
Religionsgesellschaften. Insoweit diese ihre Bediirfnisse aus Stiftungsrenten beziehen, 
fallen aber ihre Waldungen unter die StiftungswaIdungen 1). 

Das Braunsch weigische Forstgesetz von 1861 stellt "aIle einerjuristischen 
Person zugehorigen Forste", "mithin die Gemeinde-, Interessenten-, Korpora
tiona- und Stiftungsforste, desgleichen aIle Forste, welche rooll unter einzelne 
geteilt, aber bisher unter Aufsicht der Staatsforstbehorden verwaltet sind", 
unter Staatsaufsicht (§ 13). 

Die preuBische Forstgesetzgebung kennt die Bezeichnung Korporations
oderKorperschaftswald nicht. In dem G. v. 14. August 1876 werden mit den 
Waldungen der Gemeinden jene der "offentlichen Anstalten" auf die gleiche 
Linie gestellt. 1m § I sind die Anstalten, welche damit gemeint sind, speziell 
aufgefiihrt: Kirchen, Pfarren, Kiistereien, sonstige geistliche Institute, offent
liche Schulen, hohere Unterr:4lhts- und Erziehungsanstalten, fromme und 
milde Stiftungen, W ohltatigkeitsanstalten. Nicht unter das Gesetz fallen 
Holzungen, "welche sich in staatlicher Verwaltung befinden", d. h. die Forste 
bestimmter geistlicher Stiftungen, Universitaten und Schulen (z. B. Forste 
der Universitat Greifswald usw.). Ferner fallen nicht unter das Gesetz die teil
baren Interessentenforsten und der Waldbesitz der Provinzial- und Kreisver
bande. Auch in mehreren anderen Gesetzen ist der Ausdruck "offentliche 
Anstalten" gebraucht. Es werden damit "vom Staate genehmigte, einem fort
dauernden gemeinniitzigen Zwecke dienende Korporationen" (ALR. II, 6, § 25) 
bezeichnet, deren Personlichkeit von ihrer Zweckbestimmung und dem der
selben gewidmeten Vermogen getragen wird 2). Die unter das G. v. 14. Marz 1881 

1) Brater, Forstgesetz 24f. - Forstl. Mitteilungen, H. 9, 135. - Die Forstverwal
tung Bayerns 1861, 375. 

2) Oehlschlager und Bernhardt,. Die preuB. Forst- und Jagdgesetze. II; 1878, 10. 
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iiber gemeinschaftliche Holzungen fallenden (deutschrechtlichen) Genossen
schaften stehen unter Staatsaufsicht nach MaBgabe der in den einzelnen Landes
teilen fUr die Gemeindewaldungen geltenden Bestimmungen, obwohl diesen 
Waldgemeinschaften die Rechtsfahigkeit nicht verliehen ist. Dagegen genieBen 
die nach dem Waldschutzgesetz von 1875 gebildeten Waldgenossenschaften 
die Rechtsfahigkeit, ihre Waldungen sind aber der staatlichen Aufsicht nur 
in dem Umfange unterworfen, als dieselbe den Aufsichtsbehorden der G;emeinden 
zusteht; die Bestimmungen iiber die Bewirtschaftung der Gemeindewaldungen 
sind daher auf diese Genossenforste nicht anwendbar. 

Auch dem osterreichischen Forstgesetz von 1852 ist der Ausdruck Korper
schafts'Wald fremd; es unterscheidet nur: 1. Reichs- (Staats-)forste, zu denen 
auch die unter Staatsverwaltung stehenden Stiftungsforste gehoren, 2. Gemeinde
'Walder, 3. Privatwalder, zu denen auch die Walder der Orden, Kloster, Pfriinden 
und Stiftungen zahlen (§ 1). 

2. Die bayerischen Lehenswaldungen. 
Das Lehenswesen bildete sich im Mittelalter dadurch aus, daB die Konige 

und GroBen des Landes jenen, die ihnen im Kriege oder bei anderen Gelegen
heiten Dienste leisteten, die Nutzungen von Grundstiicken oder Waldungen 
leihweise iiberlieBen. Auch .Amter, Zolle, Zehente, Forstrechte us'W. konnten 
Gegenstand der Belehnung sein. Auf diese Weise entstand eine Zweiteilung 
des Eigentumsbegriffes. Der Lehensherr (Grundherr) hatte das Obereigentum 
(dominium directum), der Belehnte (Vasall, Grundholde) das spater meist erb
lich ge'Wordene Nutzeigentum (d. utile) gegen Abgabe eines bestimmten Zinses. 
Das Lehensgut hieB urspriinglich Precaria, seit dem 8. Jahrhundert Beneficium 
(Benefizial'Wesen), vom 13. Jahrhundert ab Feudum (fides, Feudalwesen). Das 
Lehens'Wesen verlor seine Bedeutung durch die Einfiihrung der Soldnerheere 
und des offentlichen Beamtentums. 

1m Laufe des 19. Jahrhunderts wurde das Lehenswesen in ganz Deutsch
land beseitigt mit Ausnahme von Mecklenburg. Die bisherigen Vasallen wurden 
Eigentiimer des Grund und Bodens. Da frUber das freie Eigentum im Gegen
satz zum gelehnten Grund und Boden allodium hieB, nannte man die Um'Wand
lung von Lehen in voIles Eigentum Allodifikation. 

In Bayern wurde das Lehens'Wesen durch Edikte von 1808 und J828 neu 
geregelt und durch das LehensablOsungsgesetz vom 4. Juni 1848 aufgehoben. 
Ausgenommen von der AblOsung wurden jedoch auBer den thronlehnbaren 
Wiirden die auf die napoleonische Gesetzgebung zUrUckgehenden koniglichen 
Dotationslehen. Zu diesen gehorten bisher auch Waldungen (ca. 7000 ha), 
deren Bewirtschaftung nach dem System der technischen Betriebsaufsicht zu 
erfolgen hat. 

Das Forstgesetz bestimmt hieriiber: 
Art. 21. "Auf die Waldungen jener Lehengiiter, welche nach Art. 2 des Gesetzes yom 

4. Juni 1848, die Abliisung des Lehenverbandes betreffend, von der Allodifikation aus
geschlossen sind, finden auBer den fiir die Privatwaldungen iiberhaupt geltenden forst. 
polizeilichen Vorschriften die betreffenden Bestimmungen des Ediktes iiber die Lehenver
haltnisse yom 7. Juli 1808 Anwendung. 

Der Besitzer solcher Waldungen ist verbunden, dieselben auf Grund von Wirtschafts 
planen unter geniigender technischer Leitung nachhaltig zu bewirtschaften und hieriiber 
nach naherer Anordnung der Forstpolizeisteile den Nachweis zu liefem." 

Art. 22. "Die Bestimmungen des Artikels 21 gelten auch von anderen Lehenwaldungen, 
insolange diese noch nicht in GemiWheit des angefiihrten Gesetzes yom 4. Juni 1848 alIo
difiziert worden sind." 

Die Auflosung der Lehen gegen Entschadigung wurde im Jahre 1920 ein
geleitet. 



400 Gemeindewaldwirtschaft. 

VI. Beforsternngsbeitriige. 
Wemi die Bewirtschaftung.der Gemeindewaldungen durch Staatsiorstbeamte 

erfolgt, sei es innerhalb des Systems der Betriebsaufsicht oder der Beforsterung, 
so haben die Gemeinden ruerfiir eine Vergiitung an die Staatskasse zu zahlen 
(Beforsterungsbeitrage, Beforsterungssteuer, Forstverwaltungsbeitrage). Die 
Hohe derselben bemiBt sich entweder nach altem Herkommen oder nach gesetz
lichen Feststellungen, zum Teile auch nach den besonderen Abmachungen 
zwischen dem Staate und den Gemeinden. Fiir die Handhabung des aus dem 
staatlichen Oberaufsichtsrecht iiber die Verwaltung des Gemeindevermogens 
iiberhaupt entspringenden Aufsichtsdienstes sowie fiir die Tatigkeit der Staats
organe in Sachen der Forstpolizei haben die Gemeinden besondere Beitrage 
nicht zu leisten. 

Die Beforsterungsgebiihren erreichen in der Regel die dem Staate aus der 
Fiihrung des Betriebes tats;j,chlich erwachsenden Kosten nicht, wenn dieselben 
voU veranschlagt werden (Pensionen!). Wenn auf diesem Wege der Staat den 
waldbesitzenden Gemeinden, obwohl deren Vermogenslage unter sonst gleichen 
Umstanden durch den Waldbesitz viel giinstiger ist als jene der besitzlosen, 
eine gewisse Liebesgabe zuwendet, so liegt der Grund hierfiir mehr auf politischem 
als auf verwaltungsrechtlichem Gebiete; es solI damit das dem staatlichen 
Eingriff anhaftende Odium in etwas kompensiert werden. Vielfach wird auch 
an den historisch gewordenen VerhaItnissen festgehalten und von einer Erhohung 
der friiher festgesetzten Beitrage abgesehen, obwohl dadurch das MiBverhaltnis 
zwischen den Leistungen der Gemeinden und dem Aufwand des Staates immer 
gr6Ber wird. Wenn daher in neuester Zeit einzelne Staaten die Kostenbeitrage 
erhoht haben (Wiirttemberg, Hessen, Braunschweig, ElsaB-Lothringen), so ist 
dieser Schritt im Interesse der Steuerzahler nur zu begriiBen. 

Ala MaBstab fiir die Bemessung der Beforsterungskosten kann dienen: 
:.I., Der jahrliche Ertrag desWaldes .• Von dem durch den Verkauf der 

Waldprodukte iiberhaupt oder nur des Holzes erzielten Erlos, bzw. bei Natural
verteilung von dem Werte derselben, ist ein bestimmter Prozentsatz zu ent
richten. Der Vorteil dieses Systems auf Seite. der Gemeinden liegt darin, daB 
die Kosten in einem gleichen VerhaItnis zu den Einnahmen stehen. Dagegen 
hat die Staatskasse trotz des Gleichbleibens der jahrlichen Kosten fUr den 
Unterhalt der Beamten jahrlich schwankende Einnahmen (Veranderung der 
Holzpreise und des Einschlagquantums). Ferner kommt in Betracht, daB der 
Ertrag der Waldungen keinen MaBstab fiir den mit dem Betrieb verbundenen 
Arbeitsaufwand bildet (hochwertige Eichenwaldungen und schlechte Kiefern
waldungen, kiinstliche und natiirliche Verjiingung, MaBregeln gegen Insekten
kalamitaten, geschlossener und parzellierter Waldbesitz usw.) und daB Wal
dungen mit sehr hohem Ertrag mit einem der Arbeitsleistung des Betriebs
leiters nicht entsprechenden hohen Beitrag herangezogen werden. Fiir den 
letzteren Fall ist daher gewohnlich ein Hochstbetrag festgesetzt. 

EisaB-Lothringen. Bis 1910 wurden 5% des jahrlichen Nettoertrages, jedoch bOch
stens 0,80 M. pro ha der Gesamtwaldflache erhoben. Dnrch G. v. 13. Mai 1910 wnrden 4% 
der Einnahme aus der Holznutzung in der Weise festgesetzt, daB von dem Erlfis des ver
kauften und dem Taxbetrag des verteilten Holzes die Werbungskosten, die Kultnrkosten 
fiir die Wiederaufiorstung und die Stempel- und Verkehrssteuern fiir die Verhandlungen 
iiber die Vergebung der H<?lzaufarbeitung abgezogen werden, unter Aufhebung der bisherigen 
Hocllstgrenze. Dadurch biiJ3te der Staat 200 000 M. jii.hrlich ein, einzeme Gemeinden 
mit sehr ertragreichen WaJdungen muJ3ten unverhaltnismaJ3ig hohe Beitrage bezahlen, 
Gemeinden mit ertragsarmen Waldungen deckten dagegen mit ihren geringen Beitragen 
die Verwaltungskosten nicht. 

Infolgedessen wurde vor dem Kriege eine Auderung auf der Grundlage angestrebt, 
daB 3% der Einnahmen und dazu 0,4-(),5 M. pro ha bezahlt werden. 
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Frankreich. Die Festsetzung der von den Gemeinden und offentlichen Anstalten 
an den Staat zu leistenden Beforsterungsgebiihr war vielen Wandlungen unterworfen. 
1m Jahre 1791 wurden sie auf 10% des Preises des verkauften Holzes festgesetzt. Die 
Arbeiten der Arpenteurs muBte die Gemeinde noch besonders bezahlen. Fiir jene Hiebe. 
deren Holzanfall in natura an die Gemeindemitglieder verteilt wurde, wurden von 1792 
ab vom Hektar durchschnittlich 16,17 Fr. erhoben. 1m Art. 106 des Code forestier wurde 
nach langwierigen Verhandlungen ein einheitlicher MaBstab festgesetzt, indem der Gesamt
betrag der Beforsterungskosten fiir das ganze Land als Zuschlag zu der auf diesen Waldungen 
Iiegenden Grundsteuer jahrlich durch das Finanzgesetz festgesetzt wurde (taxe additioneIle). 

Man glaubte damit den Korporationen groBe Erleichterungen verschafft zu haben, 
namentIich durch den Hinweis, daB diesel ben vor der Wirksamkeit des Code im ganzen 
1810000 Fr. bezahlen muBten, nach dem Jahre 1827 aber nur 1558000 Fr. Der Unter
schied lag aber darin, daB vor 1827 der groBte Teil des BeiOrsterungsbeitrages nur aus den 
Einnahmen floB, die die Gemeinden aus dem Nutzholzverkauf des Reserveviertels von Fall 
zu Fall hatten, wahrend nach dem neuen System ohne Riicksicht auf tatsachlich erzielte 
Einnahmen jahrlich gleichma13ige Beitrage an den Staat zU entrichten waren, auch wenn 
die Korporationen nur das in den Niederwaldschlagen anfallende Brennholz nutzten und 
in natura unter sich verteilten. Man klagte daher, friiher habe das Quart en reserve die 
Beforsterungskosten getragen, jetzt miisse dieseIben das Brennholz tragen. AuBerdem 
machten die Departements, namentlich die ostlichen, mit den guten Boden und hohem 
Grundsteuerbetrage gel tend, daB sie fast die gesamten Kosten aufzubringen hatten, wahrend 
die siidlichen Departements mit ihren ausgedehnten schlechten Bodenflachen beinahe nichts 
bezahlten, obwohl der Verwaltungsaufwand dort ebenso groB ware wie im Osten. Sie ver
langten daher, daB die Flache den MaBstab bilden solIe fiir die Verteilung der Grundsteuer
zuschlagssumme auf die einzelnen Waldbesitzer. 

Der Regierung gelang es nicht, diese KIagen durch Herabsetzung des Zuschlags auf 
1035000 Fr. aus der Welt zu schaffen. Durch G. v. 20. Juli 1837 wurden deshalb fiir das 
Jahr 1838 die gesamten von den waldbesitzenden Korporationen als Zuschlag zur Grund
steuer aufzubringenden Verwaltungskosten auf 1471633 Fr. (1839 1497000, 1840 1618000) 
festgesetzt, aber auf die einzelnen Departements nach MaBgabe des tatsachlichen Aufwandes 
fiir jedes Departement verteilt. Nun beschwerten sich wieder die siidlichen Departements 
iiber zu groBe Belastung. Die Steuer stiinde in keinem Verhaltnis zu ihren Einnahmen 
aus den armen WaldbOden. Sie blieben denn auch tatsachlich mit ihrer Steuer im Riick
stand (1838 154000, 1839 133000 Fr.). 

Man ging daher mit dem G. v. 25. Juni 1841 wieder zu einem anderen System uber, 
mit dem aber anfangs die Gemeinden des Ostens und Nordens auch nicht zufrieden waren. 
Danach wurden 5% des durch den Verkauf der Haupt- und Nebennutzungen erzielten 
Hauptpreises oder des von der politischen Verwaltungsbehorde auf Vorschlag der Forst
beamten festzustellenden Wertes derselben im FaIle der Naturalverteilung vom Staate 
erhoben. Nach dem G. v. 19. Juli 1845 erstreckt sich diese Berechnung nur noch auf die 
Hauptnutzung. 

Endlich wurde durch das G. v. 14. Juli 1856 bestimmt, daB es bei den Gesetzen von 
1841 und 1845 sein Verbleiben hat, daB jedoch die zu bezahlende Summe einen Frank 
pro Hektar der Waldeigentumsflache nicht iibersteigen darf. Das ist heute noch geltendes 
Recht (5% des Verkaufspreises oder des Wertes der Hauptnutzung, in maximo 80 Pf. 
pro Hektar). Gegen diese Gebiihr haben die Forstverwaltungs- und Schutzbeamten kosten
frei alles zu tun, was zum Schutz und zur Verwaltung der Gemeinde- und Anstaltswaldungen 
erforderlich ist. Das Gehalt der eigenen Schutzbeamten ist jedoch von den Gemeinden 
und Anstalten zu tragen, ebenso wie der Aufwand fiir Herstellung des Forsteinrichtungs
werkes (Art. 107 und 108). 

2. Der Steuerwert. a) Grundsteuer. 1nsofern dieselbe die Ertrags
fahigkeit des Waldes zum Ausdruck bringt, deckt sich dieses System mit dem 
ersten. Nur fallen die Schwankungen der Einnahmen fUr die Staatskasse fort. 
Da die Grundsteuerkataster ausnahmslos veraltet sind, k6nnen groBe Unstimmig
keiten in bezug auf Leistung und Gegenleistung vorkommen. b) Verm6gens
steuer. Der Verm6genswert eines Waldes gibt nicht immer einen Anhalts
punkt fiir den Arbeitsaufwand der Betriebsfiihrung {z. B. groBe Holzvorrate, 
aber geringe Abnutzung, hochwertige Nutzholzbestande und Brennholz:wal
dungen). 1m allgemeinen gelten auch hier die gleichen Gesichtspunkte wie 
bei der Heranziehung des Ertrages unter 1. 

Baden. Als "BeiOrsterungssteuer" werden seit 1880 pro 100M. des Waldsteuerkapitals 
0,10 M. erhoben, d. s. durchschnittlich 1,10 M. pro Hektar (vor 18800,15 M.). Die Fest
setzung erfolgt durch das jeweilige Finanzgesetz. 

Endres. Forstpolitik. 2. Auf!. 26 
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Braunschweig. Nach dem G. v. 1834 und 1858 wurden fiir Betriebsfillirung und Be· 
aufsichtigung nach dem Holzrohertrage pro Hektar bezahlt: I. Klasse (7,5 cbm Buchenholz 
und mehr) 1,08 M., II. Klasse (5 cbm und mehr) 0,72M., III. Klasse (unter 5 cbm) 0,36M.; 
bei Fortfall der Aufsicht (Schutz) nur ein Drittel dieser Betrage. - Seit 1908 wurden diese 
Betrage auf 4,50, 3,00 und 1,50 M. erhoht. Fallt der Schutz weg, dann nur 45% hievon. 

Innerhalb PreuBens: 1m vormaligen Fiirstentum Hildesheim je nach Bonitat 0,16 
bis 0,65 pro Hektar; in den ehemaligen groBherzoglich hessischen Landesteilen nach der 
Rohertragssteuer 0,03-1,00 M. fiir Betriebsfillirung, 0,513/ 7 M. fiir den Schutz. 

3. Das FiaehenmaB. Aueh dieses System ist unvoilkommen, aber praktiseh 
immerhin sehr einfach. Die Ertragsfahigkeit des Waldes, die Leistungsfahigkeit 
der Gemeinden und der wirkliche Arbeitsaufwand der Betriebsleitung bleiben 
hier ganz unberiicksichtigt. Andererseits kann der Staat mit einer stetigen 
Einnahme reehnen. 

Innerhalb PreuBens: In den vormaligen Fiirstentiimern Kalenberg, Gottingen, Gruben· 
hagen 0,38 M. pro Hektar; im vormaligen Kurfiirstentum Hessen 0,25 M. ; in den nassauischen 
Gebietsteilen 0,48 1/2 M. fiir den Betrieb und 0,80 M. fiir den Schutz; in den Hessen-Hom· 
burgischen Landesteilen fiir Betrieb und Schutz 1,50 M. In Hohenzollern betragen nach 
dem Gemeindeforstgesetz von 1902 die jahrlichen Beitrage der Gemeinden 0,60 M., der 
offentlichen Anstalten 1,00 M. fiir das Hektar (frillier 0,27 M.) fiir die forsttechnische Ver· 
waltung. Fiir den Schutz haben die Gemeinden selbst aufzukommen. 

Wiirttemberg. In dem Forstpolizeigesetz von 1879/1902 waren als Ersatz fiir die 
Kosten der technischen Betriebsleitung 0,80 M. pro Hektar festgesetzt, im Jahre 1911 
wurde der Betrag auf 1,60 M. erhoht. 'pen wirklichen Aufwand berechnete die Forstver· 
waltung auf 4,24 M. pro Hektar. Fiir Ubernahme des Forstschutzes durch den Staat lnin· 
destens 2,20 M. pro Hektar. 

Mit Wirkung yom 1. Juli 1920 ab wurde durch G. v. 24. Dezember 1920 der Ersatz 
fiir die Kosten der technischen Betriebsfiihrung auf 5 M. je Hektar Wa.Idflache erhOht. 
Den Korperschaften steht ein Kiindigungsterlnin von 6 Monaten zu, nach dessen Ablauf 
die Bewirtschaftung durch die Organe der Staatsforstverwaltung noch 3 Monate erfolgt. 

Meiningen. In der Etatsperiode 1910/11 1,65 M., 1912/14 1,80 M. pro Hektar. -
Kreis Schmalkalden 0,25 M. pro Hektar. 

4. Die Flaehe und der Ertrag. Dieses System ist wohl das empfehlens
werteste. Es wird fUr das Hektar Waldflache ein bestimmter Betrag festgesetzt 
und dazu ein Zusehlag erhoben, der sieh naeh dem Ertrag des Waldes riehtet. 
Auf diese Weise ist es moglich, den Flachenbetrag verhaltnismaBig nieder zu 
bemessen, die ertragsarmen Waldungen zu entlasten und die ertragsreicheren 
starker heranzuziehen, ohne daB sie iiberlastet werden. 

Hessen. Nach der V. v. 1811 ~atten die waldbesitzenden Gemeinden im Verhaltnis 
der ranhen Steuerkapitalien unter Beriicksichtigung des Zeit· und Arbeitsaufwandes, den 
die Waldungen verursachen, zu den Besoldungen der Oberforster beizutragen. Die Vertei· 
lung erfolgte provinzweise. Diese Bestimmung bestatigte das Forstverwaltungs.G. v. 1905 
(Art. 41). Nach diesem wurde fiir aile Waldungen ein Grundbetrag von 1,50 M. pro Hektar 
erhoben und dazu ein Zusehlag, der sichnach der Ertragsfahigkeit der verschiedenen Wirt· 
schaftsgebiete abstufte und im Durchschnitt I M. pro Hektar betragen soUte. Die Besol· 
dungen der Kommunalforstwarte wurden auf die beteiligten Waldbesitzer nach der Flii.che 
ausgeschlagen (G. 1901). In den Domanialforstwarteien hatten die Gemeinden Beitrage 
zu dem Gehalt der Domanialforstwarte zu leisten (G. 1905, Art. 42) (0,51 M. pro Hektar). 
Fiir die Aufbringung der Ruhegehalte, Witwen· und Waisengelder der Forstwarte diente 
eine Genossenschaftskasse, der die Gemeinden, Korperschaften usw., Besitzer von Privat· 
wald II. Klasse als Mitglieder angehOren muBten. Jahrlicher StaatszuschuB 20 000 M. 

Durch das G. v. 30. Juli 1920 iiber die Neuorganisation der Forstereien wurde yom 
1. April 1920 ab die Verstaatlichung der Gemeindeforster und des Forstschutzes der Privat· 
waldungen II. Klasse verfiigt. Die waldbesitzenden Kommunen leisten als Beitrag zu den 
personlichen und sachlichen Kosten der Forstverwaltung einen Grundbetrag von 4 M. 
fiir 1 ha (s. S. 393) und einen nach dem Reinertrag der Waldungen zu bemessenden Zu· 
schlag. Der Gesamtbetrag soll den durchschnittlichen Betrag von rund 6 M. fiir 1 ha nicht 
iiberschreiten. AuBerdem wurde zu den Kosten des Forstschutzes fiir das Jahr 1921 ein 
Beitrag vorgesehen fiir 1 ha von 15 M. von kommunalen und 7,50 M. von privaten Wald· 
besitzern. 

5. Der dem Staat erwaehsende tatsaehliehe Betriebsaufwand. 
Gegeniiber Gemeinden mit eintraglichem Waldbesitz Ware dieses System sieher 
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gerechtfertigt. Hingegen wiirden Gemeinden mit ertragsarmen Waldungen 
unter Umstanden sehr stark belastet. Auch in allen jenen Fallen, in welchen 
aus irgendwelchen Griinden mit der Nutzung zuriickgehalten werden muB 
(Vberfiihrungswaldungen, nach Kalamitaten), wfuden arme Gemeinden schwer 
betroffen werden. Politisch ware in Betracht zu ziehen, daB die Gemeinden 
weder auf die Hohe der Besoldung der Staatsforstbeamten noch auf die ort
liche Verteilung der Forstverwaltungsbezirke einen EinfluB haben. Es wiirde 
daher jede Beamtenaufbesserung und unter Umstanden auch eine Verkleinerung 
der Verwaltungsbezirke eine Erhohung der Beforsterungskosten mit sich bringen. 
Dadurch konnten die Gemeinden in eine politische Opposition gedrnngt werden, 
welche die bisher willig aufgenommene staatliche BetriebsfUhrung gefahrden 
und die MaBnahmen der Staatsforstverwaltungen in bezug auf Beamten
besoldung und Diensteinrichtung hemmen kOnnte. 

Endlich ist zu erwagen, daB in den aus Staats- und Gemeindewaldungen 
gemischten Verwaltungsbezirken die Berechnung des auf die letzteren ent
fallenden Betriebsaufwandes gar nicht so einfach ist, Wenn die Verschiedenheit 
der Betriebsbetatigung in beiden Besitzarten und der Zeitaufwand der staat
lichen Beamten fUr die Staatsgeschafte offentlichrechtlicher Natur (Forst- und 
,Jagdpolizei, Riigewesen usw.) beriicksichtigt werden soIl. 

Rheinpfalz. Dieses System bestand von 1840--1910 in der Rheinpfalz, wenn auch 
nicht vollstandig. Unter der franzosischen Herrschaft zahlten die Gemeinden fiir Betriebs
fiihrung und Schutz 10% des Erloses von dem auf dem Stock verkauften Holz. Die 
Regulative von 1814 hielten daran fest, 1822 wurde aber den Gemeinden die Hut ihrer 
Waldungen iiberlassen. Durch V. v. 4. Juli 1840 wurden den Gemeinden die Kosten fiir 
Besoldungs-, Dienstaufwands-, Pensions- und Hinterbliebenenbeziige der Kommunalober
forster unter Gewahrung eines staatlichen Zuschusses von 2500 fl. = 4286 M. auferlegt. 
Die Forstorganisations-V. v. 1885 begrenzte den Gesamtaufwand der Gemeinden auf den 
bisherigen Betrag, ca. 1,65 M. pro ha. 1m Jahre 1901 wurde der jahrliche StaatszuschuB 
auf 30000 M. erhOht. 

Nach der.jetzt geltenden V. v. 15. Dezember 1908 haben die Gemeinden und Stiftungen 
vom Jahre 1910 ab fiir die Bewirtschaftung ihrer Waldungen 75% des jahrlichen Besol
dungs- und sachlichen Dienstaufwandes zu bezahlen, welcher dem.Staat fiir die Eiurichtung 
j ener Forstamter und Dienststellen erwachst, die zum Zweck der Bewirtschaftung von 
Gemeinde- und Stiftungswaldungen gebildet worden sind. Zu den Kosten haben sa m t
liche waldbesitzende Gemeinden usw. nach ihrer Waldflache beizutragen. Der Beitrag 
soIl 1,65 M. pro Hektar nicht iiberschreiten. Fiir Pensionen usw. haben die Gemeinden 
nicht mehr aufzukommen. 

Die waldbesitzenden Gemeinden und Stiftungen haben also gemeinsam nur den Auf
wand fiir jene Forstdienst,stellen zu bestreiten, die ihretwegen erriehtet sind. Fiir die an 
fiskalische Forstbezirke angegliederten Waldflachen der Gemeinden usw. (iiber 29000 .ha) 
wird vom Staate nichts aufgerechnet. AuBerdem erfolgt die He~tellung der Wirtschafts
pJane durch die Forstamter unentgeltlich. (V gl. Denkschrift betr. Anderungen der Organisa
tion der Staatsforstverwaltung vom 4. April 1908.) 

S.-Meiningen. Die erwachsenen Kosten werden durch anteilige Beitrage der Wald
eigentiimer eingezogen, von 1910-1914 1,80 M. je Hektar. 

Luxemburg. Die Gehalter der Forstbeamten miissen von den Gemeinden und 6f£ent
lichen Anstalten der Staatskasse zuriickvergiitet werden, und zwar die eine Halfte nach 
MaBgabe des Katastereinkommens der Forsten, die andere Halfte nach MaBgabe der 
Flachengr6Be. 

6. Verein barung. von Fall zu Fall. Dieses System ist das elastischste 
und hat den Vorteil, daB alle in Riicksicht zu ziehenden Verhaltnisse abgewogen 
werden konnen. Schwerfallig wird es dadurch, daB in jedem Einzelfall besondere 
Vertragshandlungen notig sind, bei deren AbschluB die Gemeindeverwaltung 
als der schwachere Kontrahent erscheint, wenn sie die gesetzlich vorgeschriebene 
Betriebsleitung tatsachlich auf einem anderen Wege als durch Dbertragung 
derselben an den Staat nicht bestellen kann. 

Bayern (ausschlieBlich Pfalz und Unterfranken). Wenn die Gemeinde der Staats
forstverwaltung die Betriebsausfiihrung iibertragt, schlieBt das einschlagige Forstamt 
vorbehaltlich h6herer Genehmigung mit der Gemeinde usw. einen Vertrag ab, "in 
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welchem ... der zu vereinbarende Besoldungsbeitrag, dann der Zahlungs. und Kiindigungs. 
termin speziell zu bezeichnen sind". Dieser Beitrag belauft sich auf 0,70-1,00 M. Die
jenigen Gemeinden, die die Betriebsausfiihrung dem Staate schon friiher iibertragen ,b.aben, 
zahlen teilweise noch geringere Betrage. 

In Unterfranken (s. S. 382) wurden die Tagegebiihren, welche aus Gemeindekassen 
den betreffenden Forstbeamten zustanden (V. v. 22. Marz 1845), dann die zulassigen Forst
und Schreibgebiihren usw. sowie die Ertragnisse aus den Naturalleistungen der wald
besitzenden Gemeinden und Stiftungen an Besoldungsholz, Dienstland und Dienstwoh
nungen nach dem Durchschnitt der Jahre 1842/52 fixiert . .Auf das Hektar treffen durch
schnittlich 0,17 M. Die Gemeinde Lohr a. M. zahlte z. B. vor dem Kriege bei einer 
Reineinnahme von ca. 200 000 M. nur 1500 M. Besoldungsbeitrage. 

Die "Besoldungsbeitrage" von Gemeinden, Stiftungen und Privaten in ganz Bayern 
betrugen 1887 90,6, 1900 124,9, 1905--1912 136,0, 139,5, 146,0, 146,0, 148,3, 291,1, 295,9, 
296,4 Tausend Mark. Seit 1910 erscheinen auch die Beitrage der Pfalz in der Rechnung. 
Daher die plotzliche Steigerung. 

VII. Teilung der Gemeindewaldungen. 
1. Geschichtliches. 

Der Gemein'wald war schon unter markgenossenschaftlicher Autonomie 
vor Aufteilung unter die Nutzungsberechtigten nicht sicher. Wahrend aber 
hier reine Privatinteressen den Ausschlag gaben, brach sich schon vom Anfang 
des 18. J ahrhunderts ab der Gedanke immer mehr Bahn, daB Gemeinbesitz 
an sich volkswirtschaftlich schadlich sei und dessen Aufteilung im offentlichen 
Interesse liege. Den AnstoB hiezu bot die Wahrnehmung, daB gerade der 
gemeinschaftliche Waldbesitz die Ursache fortwahrenden Unfriedens und heftiger 
Streitigkeiten unter den Nutzungsberechtigten 'war und daher fiir die Pflege 
desselben trotz forstpolizeilicher Aufsicht so gut wie nichts geschah. 

Zuerst setzten die Aufteilungsbestrebungen in Hannover und den angren
zenden Gebieten bei jenen Waldungen ein, deren Eigentum und GenuB einem 
abgesonderten wirtschaftlichen Verbande (Markgenossenschaft, Realgemeinde 
usw.) zustand. In PJ;euBen trat Friedrich der GroBe fUr die Aufhebung der 
in Gemeinschaft des Eigentums und der Bewirtschaftung befindlichen Weiden, 
Wiesen, Markungen und Holzungen ein. Alles 'was man Gemeinheiten nennt, 
sagt er in seinen Denkwiirdigkeiten, sei dem offentlichen Wohle nachteilig. 
Wesentlich gestarkt wurde dann der Glaube an die ZweckmaBigkeit der Gemein
heitsteilungen durch die Lehren von Adam Smith und die auf die Freiheit 
des Eigentums gerichteten Bestrebungen am Ausgang des 18. Jahrhunderts. 
Nun blieb man nicht mehr bei den deutschrechtlichen Genossenwaldungen 
stehen; auch die im Gemeindeeigentum stehenden Waldungen wurden zer
stiickelt und so ein Parzellenbesitz geschaffen, dessen Nachteile sich bis in die 
fernsten Zeiten noch geltend machen werden (in Siiddeutschland oft 5-8 m 
breit und 3-4 km lang!). 

Vollig verschont von der Teilung der Gemeinschaftswaldungen blieb wohl 
kein groBeres Staatsgebiet in Deutschland. In den unter dem EinfluB der 
Gesetzgebung Frankreichs stehenden Landern gewannen aber die Teilungs
bestrebungen keinen groBeren Umfang und wurden auch durch die Gemeinde
gesetzgebung sehr bald unterbunden. Daher hat im westlichen Deutschland 
der Gemeindewaldbesitz noch eine groBere Ausdehnung als in dem iibrigen 
Deutschland. Unter den Gebieten, in denen die Teilung der Mark- und Ge
meindewaldungen mit besonderem Eifer betrieben wurde, sind besonders hervor
zuheben Hannover, Provinz Sachsen und Westfalen, Rheinland und von den 
siiddeutschen Staaten Bayern. 

Die Miinstersche V. v. 17. Juni 1768 bezeichnet die Teilung der Holzmarken als 
"das beste und zuverlassigste Mittel, wodurch aIle bei den gemeinen Geholzen entstehende 
und deren Ruin gemeiniglich nach sich ziehende Inkonvenienzen gehoben werden konnen" 



Teilung der Gemeindewaldungen. 405 

1m Jahre 1778 setzte die Regiernng im Fiirstentum Osnabriick fiir die beiden era,ten 
Marken, in welchen eine vollige Teilung zustande kommen werde, Prii.mien aus. Unterm 
14. Juni 1785 wurde daselbst eine Markenteilungsordnung erlassen 1). 

In den,Hannoverschen Ortschaften Elze und Mehle wurden 1738 die Markwaldungen 
mit 523 ha in 1512 Teile geteilt, im Fiirstentum Hildesheim die Markwaldungen von 53 Ge
meinden mit 2503 ha in 10372 Teile, die Essener Berge in der Landdrostei Osnabriick mit 
346 ha im 18. Jahrhundert in 691 Parzellen, darunter 193 unter 0,13 ha, lI8 von 0,26-0,52 ha, 
245 von 0,26-{),79 ha. 

Weitere Beispiele solcher Waldzerstiickelungen liegen vor aus den Gebieten von Osna
brock, Lingen, Meppen, Hildesheim, Stade, Liineburg usw. 2). 

In den westfalischenKreisenMinden, Herford uild Liibbeke wurde Ende des 18. Jahr
hunderts das Wiehengebirge mit 4800 ha unter 6747 Markberechtigte in 8-16 m breite, 
500-1000 m lange Streifen geteilt. . 

1m Reg.-Bez. Diisseldorf ist eine verOdete Waldflache von ca. 15000 ha gegenwartig 
in 14080 Parzellen geteilt, von denen 3268 unter 0,25 ha, 7210 zwischen 0,25--1,28 ha, 
3441 zwischen 1,28-12,8 ha und nur 161 iiber 12,8 ha enthielten. 

1m Reg.-Bez. Koln wurde noch 1852 der 4167 ha groBe Flamersheimer Erbenwald 
in zahllose Parzellen zersplittert. 

1m Reg.-Bez. Trier wurde ein groBer Teil der Gehoferschaftswaldungen in Parzellen 
bis zu 2 m Breite geteilt, in der Rheinprovinz eine Waldflache von 30023 ha in 166846 Par
zellen, so daB im Durchschnitt 0,179 ha auf jede Parzelle kommen 3). 

Bayem. Die Verteilung der Gemeindeweiden unter die Gemeindemitglieder und die 
Kultivierung der Teilstiicke als Wiese, Ackerland oder auch Wald, femer die Zertriimmerung 
der ganzen, halben und viertels HOfe auf Achtelsgiiter wurde schon durch das Kultur
mandat vom 24. Marz 1762 angeordnet. Die Aufteilung und Kultiviernng der "Otterfinger 
Haid" wurde durch Mandat vom 21. April 1790') mit folgender Motiviernng befohlen: 
Es ist die hoohste Willensmeinung nicht, "die ohnehin zu sehr ausgedehnten Forste 
und Waldungen zum Schaden des Ackerbaues, der Bevolkernng und der gemeinen Sicher
heit noch weiter ausdehnen zu lassen, und do. die vielen und groBen, bloB mit Wacholder
stauden und anderen dergleichen Gestriiuchen bewachsenen Strecken weder zum Weid
genuB oder andem Gebrauch beniitzt werden konnen,. auch darauf ohnehin niemals ein 
Wald aufkommt," so hat die obere Landesregiernngsolche Platze zu verteilen und soli 
sich "durch die hierin meistens von Eigennutz und Mangel an wahrer Forstkenntnis her
riihrenden Widerspriiche der Forster und Jager nie irre machen lassen." 

Auf die Teilung der Gemeindewaldungen wurde von 1792 ab durch die Regiernng mit 
aller Energie hingewirkt. Das treibende Element war auch hier wieder Hazzi, der seinen 
ganzen EinfluB fiir die Durchfiihrnng dieses staatswirtschaftlichen Programmes zur Gel
tung zu bringen wuBte. Er betonte u. a. auch, daB von allen Waldungen die Privatwal
dungen in der besten Verfassung seien, noch in besserer als die Staatswaldungen. "Die 
Gemeindewaldungen sind unstreitig im jammerlichsten Zustande; ohne Eigentum, ohne 
Aufsicht waren sie bloB der Willkiir und wilden Habsucht der Gemeindeglieder oder. wohl 
gar ganzer Gegenden iiberlassen, wo jeder bloB Nutzen suchte und niemand pflegte." 
"Kaum eine bessere Gestalt haben die Kirchen-, milden Stiftungswaldungen." (Echte 
Ansichten 58 ff.) 

Die erste Verordnung, welche die Teilung der Gemeindeholzgriinde gestattete und 
wiinschte, war die vom 6. OktOber 1792. Die Teilung sollte so geschehen, daB "die Perpetuitat 
des Holzbestandes und der Nachwuchs garantiert sei". Man suchte dies dadurch zu erreichen, 
daB "der ganze Wald in ordentliche, die samtlichen Priva1.teile durchschneidende Gehaue 
und Schlage eingeteilt und sohin derselbe . . . forstordnungsgemaB behandelt . . . und 
die Ersparung der vielen Wege gesorgt werde". Auch auf die Erhaltung des Bauholzes 
sollte ,Bedacht genommen werden, damit die Gemeinde Brockenholz usw. habe. 

Dieser Verordnung folgten 1793, 1795 und 1796 noch andere, in denen die Forderung 
der Waldteilungen angelegentlichst empfohlen wird 5). GemaB der V. v. 3. Mai 1793 muBte 
vor der Teilung erst die Grnndherrschaft vemommen werden. Nach der V. v. 19. Oktober 
1795 sollte zur Befriedigung der "gemeinen Bediirfnisse" ein unverletzbarer "Reserv
schlag" vorbehalten bleiben. Derselbe war entweder vor der Verteilung besonders aug
zuscheiden; oder es muBte die Vorschrift gemacht werden, daB samtliche Teilliaber jeder
zeit gemeinsam oder die einzelnen gegen Ersatz in natura oder in Geld zum gemeinen 
Bediirfnis beizutragen haben. Das MindestmaB der einzelnen Teilflachen hatten die Forst
behOrden nach Lage der LokalverhaItnisse festzusetzen. 

1) Danckel mann, Gemeindewald 12. 
2) Burckhardt, Aus dem Walde. VII, l00f£., 198. - Danckelmann, Gemeinde

wald 28. - 3) Danckelmann 29f£. - 4) Mayr 1797, V. 172. 
5) Mayr 1797, 261, 269, 321, 330, 332, 827, 862. 
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Nach der V. v. 3. Juli 1801 durften auch die Stadt- und Marktkammerwaldungen auf
geteilt werden, 'fenn eine Reserve fiir das Bauholz zuriickbehalten wurde. 

Besondere Schwierigkeit bot die Festsetzung des jedem Gemeindemitgliede 
zukommenden Anteils. Die V. v. 1792 und 1795 iiberlassen die Wahl des Verteilungs
maBstabes zunachst der giitlichen Vereinbarung der Gemeindemitglieder. Kommt eine 
solche nicht zustande, dann soil der Besitzstand und die bisherige Nutzung eines jeden 
.Gemeindemitgliedes zum MaBstabe dienen. Herrscht auch hieriiber keine Einigkeit, dann 
soil erhalten: der ganze, dreiviertel und halbe Hof je 3 Tagwerk, der Viertel- und Achtel
giitler 2, der Sechzehntler, ZweiunddreiBigstler un.d Leerhausler I Tagwerk. Die Anteile 
richteten sich also nach der GroBe des Gutes in lJbereinstimmung mit dem schon in der 
FO. v. 1568 und 1616 festgelegten Grundsatz, daB jeder "nach Gelegenheit seines Gutes" 
Anteil an der Holznutzung habe. Weil aber trotzdem sehr viele Streitigkeiten iiber diesen 
Modus entstanden waren, trat Hazzi schon damals fiir die Zuerkennung gleicher Teile 
an die Teilhaber ein. 

Die Teilwaldungen gingen in das freie Eigentum der Empfanger iiber und durften 
nicht dem Grundbarkeitsverbande einverleibt werden (V. v. 1792, 1795). Nach der V. v. 1792 
durften sie auch verkauft werden, allerdings nur an Gemeindemitglieder. Weil aber dagegen 
der LandschaftsausschuB auf Betreiben der Grundherren Beschwerde erhob - es wurde 
durch den Wegkauf das HoffuBsteuersystem geschwacht -, wurde 1795 und 1796 der 
Verkauf verboten. 

Die Teilung der Gemeindewaldungen stieB gleich von Anfang an auf lebhaften Wider
spruch. Hazzi sagt, daB der Vollzug der V. v. 1792 und 1793 "dadurch gelahmt wurde, 
weil alles sogJeich wider die Abteilungen zu larmen anfing". Gleichsam entschuldigend 
wurde daher in der V. v. 1796 darauf hingewiesen, daB "den besorgten Winkelschlagen 
durch die bestandige Forstaufsicht und forstmaBige Anweisung, welcher sich die Teilbaber 
ohnehin zu unterwerfen haben, vorgebogen ist". Damit war aber tatsachlich nur wenig 
gewonnen, weil aIle diese geteilten Waldflachen gerodet werden durften. 

Mit der Bildung der politischen Gemeindebezirke im Jahre 1808 wurde das Gemeinde
vermogen nach seinem Verwendungszweck klassifiziert und dessen Beniitzung geordnet. 
Die VerauBerung und Teilung der Waldungen, die alIerdings scbon zum groBten Teile 
volIzogen war, ist damit zwar nicht aufgehobeu, wohl aber in verniinftigere Bahnen gelenkt 
worden. Der Eifer, die Gemeindewaldungen zu teilen, wurde dann eingedammt durch die 
V. v. 12. Juli und 5. September 1812. Danach muBte die ForstbehOrde erst ein technisches 
Gutachten abgeben, ob die Teilung des Waldes iiberhaupt ratlich sei. Dieses muBte dem 
Generalkommissariate zur Herbeifiihrung der hochsten Entscheidung, ob die Teilung 
zulassig sei, unterbreitet werden. Hazzi auBert sicb iiber diese MaBregel sebr erbost: "Natiir
lich war da der namliche Fall des Neins, wie wenn ~an den Jager fragen wollte, ob ibm nicht 
die Wildnis lieber als kultiviertes Land ist." - Abnliches wurde 1814 verfiigt wegen der 
Verteilung der Gemeindeweiden; es muBten drei Sachverstandige erst gehort werden, ob 
die alte Weide oder die Kultur derselben vorteilhafter sei. Gegen die Verteilung waren 
meistens die GroBbegiiterten, weil sie schon meistens zu viel Land hatten. 

In den Entwiirfen zu einem Kulturgesetz von 1822 und 1827 und zu einem Forstpolizei
gesetz von 1842 war die Verteilung nur zum Zwecke der Rodung vorgesehen, wenn fiir 
letztere zur Erweiterung der Gemeindeflur ein Bediirfnis vorlag. 

Einer amtlichen Bekanntmachung im Reg.-Blatt von 1804 (S. 169) zufolge wurden in 
den 4 Jahren von 1799-1803 397 Gemeindewaldungen und.524 Gemeindeweiden geteilt, 
zusammen also 921 Gemeindegriinde mit III 566 Tagwerk und "in bliihende Fluren um
gewandelt". Die Verteilung war eingeleitet in weiteren 561 Fallen auf 224675 Tagwerken; 
in Zukunft "stehen zur Kultur" offen noch 1607 Gemeindegriinde mit 141 342 Tagwerken.-
379 Giiter "wurden teils der unverhiiJtnismaBigen GroBe wegen, teils zum Vorteil sonst 
zugrunde gegangener Familien zertriiurmert". Die Bekanntmachung setzt hinzu: "Welche 
unzuberechnende Vorteile verschaffen nicht diese Unternehmungen dem Lande und der 
Menschheit, wenn nun schon in 4 Jahren aus oden, nach Lust miBhandelten Waldungen 
und uniibersebbaren Morasten 336241 Tagwerk in bliihende Fluren umgewandelt sind, 
der wilde Hirtenstand bald ganz aus dem Lande verbannt ist ... " (Die Teilungen sind im 
gleichen Jahrgange gemeindeweise nachgewiesen.) 

Weitere statistische Zahlen sind in der folgenden Zeit nicbt mehr veroffentlicht worden. 
Hazzi behauptet im Jahre 1805, daB fast aIle Gemeindewaldungen abgeteilt und in Privat
waldungen verwandelt worden seien. Aber auch in der folgenden Zeit und namentlich 
im Jahre 1848 kamen noch Teilungen vor 1). Infolgedessen sind zur Zeit in den altbayerischen 
Gebieten nur sehr wenig Gemeindewaldungen vorhanden. Die Zerstiickelung ging so weit, 
daB heute noch die Privatwaldparzellen in vielen Gegenden bei einer Lange von 300 m 
eine Breite von nur 8 m anfweisen, oft yom Gipfel des Berges bis in das Tal herabreichend. 
In der Kammer der Abgeordneten auBerte sich 1851 der Ministerialkommissar Wald mann 

1) Forstliche Mitteilungen 1869, 15. H., lI8. 
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tiber die friiheren Waldteilungen: "Unter den Teilhabern sind Zerwiirfnisse entstanden, 
well jeder sein Teil nicht auf felsigem Boden, 80ndern in guten Holzbestanden, jeder schlag
bares, sogleich zu bentitzendes und niemand junges Holz bei seinem Teil haben wollte. 
Es muBten deshalb so viel Abteilungen gemacht werden, als Verschiedenheit des Bodens 
und der Holzbestande vorhanden war, so daB aus einer Teilung, die in 20 hatte geschehen 
konnen, oft 50-60 Teilchen gemach't wurden; es entstanden Parzellen, die bisweilen 300 m 
lang und nur 8 m breit waren," 

Bemerkenswert ist, daB in dem Entwurf von 1842 zu einem Forstpolizeigesetz schon 
von einer "Vereinbarung der sich begrenzenden Teilhaber" (Genossenschaft) die Rede ist1). 

In Sachsen wurden die Aufteilungen von Gemeindewaldungen erst infolge der Ablosungs
gesetze vom 7. Marz 1832 durchgefiihrt, und zwar oft auch in Streifen von unter 10 m Breite. 

In Baden wurden vor 1831 im Kinzigtale Waldau,fteilungen in lange und schmale 
Riemen an Berghangen vorgenommen 2). 

Auch in der Sehweiz fanden urn die Wende des 18. Jahrhundert-s nicht unbedeutende 
Aufteilungen von Gemeinde- und Genossenschaftswaldern statt, so namentlich in den Kan
tonen ZUrich, Bern, Glarus und Luzern (hier erst 1837 verboten). 1m ganzen Kanton Bern 
waren bis 1867 bereits 95% samtlicher Rechtsamewalder (Realgemeinden, Genossenschaften) 
in Privateigentum tibergegangen 3). 

2. Geltende Gesetzgebung. 
Die Teilung von Gemeindewaldungen ist in allen deutschen Staaten ent

weder direkt verboten oder nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. 
Dieser einzig richtige Standpunkt ist eine Errungenschaft der modernen 
Gemeindegesetzgebung und die Folge der Bildung der politischen Ortsgemeinde. 
1ndem dieselbe als organische offentlichrechtliche Gemeinschaft fUr die Deckung 
ihrer Bediirfnisse selbst aufzukommen hat, wurde ihr auch die Verpflichtung 
auferlegt, die Substanz ihres Stammvermogens ungeschmalert zu erhalten. 
Dabei macht es in der Regel keinen Unterschied, ob der Gemeindewald den 
Charakter eines Kammereivermogens oder eines Allmendgutes hat. 

PreuGen. Das ALR. von 1794 verfiigte schon allgemein, daB die von mehreren 
Dorfeinwohnern oder benachbarten Gutsbesitzern auf irgend eine Art gemein
schaftlich ausgeiibte Beniitzung der Grundstiicke soviel als moglich aufgehoben 
werden soIl (I, 17, § 311), gleichviel ob das Eigentum der ganzen Gemeine 
oder einzelnen Teilnehmern zusteht (§ 312). Nachdem das Edikt vom 9. Oktober 
1807 die Gutsuntertanigkeit beseitigt und die volle Freiheit in bezug auf die 
Erwerbung der Grundstiicke und deren Teilbarkeit hergestellt hatte, wurde 
durch das Landeskulturedikt von 1811 auch die Parzellierung und Rodung 
der Gemeindewaldungen ohne Einschrankung erlaubt. Die Gemeinheitsteilungs
ordnung von 1821 bezog sich, was die reale Teilung anlangt, nur·auf die "gemein
schaftlichen Waldungen" d. h. auf Genossen{orste von der Qualitat der Real
gemeinden usw. und schrankte deren Teilbarkeit ein. Die Teilung der eigent
lichen Gemeindewaldungen wurde in den meisten Gebieten durch die auf das 
Landeskulturedikt von 1811 folgende Gemeindegesetzgebung verhindert. AuBer-. 
dem wurde aber durch die Deklaration vom 26. Juli 1847 der vielfach miB
brauchlichen Auslegung der GTO. von 1821 ein Ende gemacht, indem bestimmt 
wurqe, daB sowohl das Kammereivermogen als das Biirgervermogen durch 
eine Gemeinheitsteilung niemals in Privatvermogen der Gemeindemitglieder 
verwandelt werden kann. Diese Bestimmung gilt nun in allen Teilen der 
Monarchie 4). 

Rheinprovinz ausschliel3lich der landrechtlichen Kreise Rees, Duisburg, Essen, 
Mtihlheim a. d. R. und Ruhrort und fiir Neuvorpommern und Riigen GTO. v. 19. Mai 
1851, § 3; Schleswig-Holstein G. betr. Ablosung der Servituten, Teilung der Gemein-

1) Vgl. Verh. d. K. d. R. 1842/43, 1. BB., 40f. 
2) Vogel mann, Die Forstpolizeigesetzgebung S. M. 
3) von Miaskowski, Die schweizerische Allmend. 1879, 27ff. 
4) Schon, Das Recht der Kommunalverbande in PreuBen. 1897, 214, 216. 
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heiten usw. v. 17. August 1876 und Landgem.-O. § 68; Hannover GTO. fiir Liineburg 
v. 25. Juni 1802, § 26, flir Kalenberg, Gottingen usw. v. 30. April 1824, ffir Bremen und 
Verden v. 26. Juli 1825, ffir Osnabtiick v. 26. Juni 1822; Kurhessen V. v. 13. Mai 1867, 
§ 5; Nassau GTO. ffir den Reg.-Bez. Wiesbaden v. 5. April 1869, § 3, auch Gemeinde-
G. § 43. 

Bayem. In ganz Bayern einschl. Pfalz konnen Gemeindewaldungen nur 
behufs der nach den Forstgesetzen zulassigen Rodung und nur dann verteilt 
werden, wenn sie zur Waldkultur nicht geeignet sind, oder wenn der ortliche 
tJberfluB an Waldbestanden und der Mangel an Weide-, Acker- oder Wiesgriinden 
eine Teilung im wirtschaftlichen Interesse notig macht. Der aus dem Abtrieb 
des Holzes erzielte Erlos muB in die Kasse der betreffenden Gemeinde oder 
Ortschaft flieBen, auoh dann, wenn die Nutzungsberechtigten die Nutzungen 
bisher auf Grund besonderen Herkommens (Gabholz z. B.) beanspruchen konnten. 
DaB dieser ErlOs zum Stammvermogen geschlagen und rentierlich gemacht 
werde, ist nicht verlangt. Es konnen damit auch auBerordentliche Bediirfnisse 
(Wegbauten, Schulhausbauten) bestritten werden. (Gemeindeordnung fiir das 
rechtsrheinische Bayern Art. 29, Pfalz Art. 22; gleichlautend.) 

Die Teilung ist also lediglich auf den Zweck der forstgesetzlich zulassigen Rodung 
beschtankt. In der Pfalz kann die Rodung eines Gemeindewaldes nur mit Genehmigung 
der kg!. Regierung geschehen. Flachen, die Wald bleiben sollen, sind unteilbar. Die Frage, 
ob ein Gemeindegrund zur Waldkultur geeignet ist, untersteht in letzter Instanz .~er Ent
scheidung des Verwaltungsgerichtshofes. Die Frage dagegen ob der ortliche UberfluB, 
an Waldbestanden und der Mangel an Kulturgelande die Teilung notig macht, ist Ermes
senssache der Kuratelbehorden (auch in der Pfalz). 

Die Teilung einer im Miteigentum mehrerer Gemeinden oder Ortsgemeinden 
stehenden Waldung zwischen diesen Gemeinden ist privatrechtlicher Natur und fallt 
nicht unter die angefiihrten Artikel der Gemeindeordnung. 1m rechtsrheinischen 
Bayern ist aber nach Art. 20 des Forstgesetzes die Zustimmung der Forstpolizeibehorde 
erforderlich (Kahr I, 276). In der Pfalz hat die Teilung nach MaBgabe der Zahl 
der Feuerherde ohne Riicksicht auf die GroBe der Gemeindebanne zu erfolgen. Das 
gleiche gilt auch hinsichtlich der Verteilung des Ertrages solcher Miteigentumswaldungen 
(Wand 73f.). 

Abgesehen von diesen besonderen Bestimmungen der Gemeindeordnung iiber 
die Waldteilung gelten auch noch die aHgemeinen Vorschriften iiber die Ver
teilung der zum Grundstockvermogen gehorigen Gemeindegriinde iiberhaupt. 
Danach ist, damit die Gemeindekasse in ihren bisherigen Einkiinften nicht 
geschmalert wird, auf die Teilstiicke ein im 25fachen Betrage ablOsbarer Grund
zins zum Besten der Gemeindekasse zu legen, dessen Hohe dem bisherigen 
Ertrage der betreffenden Grundstiicke nicht unbedingt gleichzukommen braucht. 
Die Verteilung 1st auBerdem nur zulassig, wenn mindestens drei Vierteile der 
Gemeindebiirger zustimmen, und wenn die Zustimmenden zusammen mehr 
als die Halfte der Grundsteuern entrichten, womit aHe Gemeindebiirger, Heimat
berechtigte und die iibrigen Gemeindenutzungsberechtigten in der Gemeinde 
angelegt sind. Bei jeder Gemeindegrundteilung ist ferner ein besonderer Anteil 
fiir den Volksschulfonds der betreffenden Gemeinde auszuscheiden. (Gemeinde
ordnung fiir das rechtsrheinische Bayern Art. 27, Pfalz Art. 20.) 

AHe Teilnahmsberechtigten haben gleichen Anspruch, wenn nicht besondere 
Rechtstitel eine Ausnahme begriinden (Art. 32, Pfalz Art. 25). Die Teilnehmer 
erwerben das Eigentum an ihren Anteilen 1). 

Sachsen. Nach dem Gesetz iiber Ablosung von Servituten und Gemein
heitsteilungen vom 17. Marz 1832 ist die Teilung von Kommunalwaldungen 
und Holzungen nur dann als niitzlich anzunehmen, wenn entweder die einzelnen 
Teile zu forstmaJ3iger Benutzung geeignet bleiben oder der Boden vorteilhaft 
als Feld oder Wiese benutzt werden kann. 

') Kahr I, 273 f£. , 254f£. - Wand 217, 212ff. 
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Wiirttemberg. Zur Verteilung von unbeweglichem Vermogen unter die 
GemeindeangehOrigen ist die Genehmigung des Oberamtes notwendig (G. v. 
21. Mai 1891 Art. 15). Eine Verteilung der fiir die AblOsung eines nutzbaren 
Rechts der Gemeinde zufallenden Grundstiicke (Abfindungswaldungen) darf 
nicht stattfinden. (G. v. 16. Juni 1891, Art. 32.) Die GO. v. 1906 trifft keine 
Bestimmungen. 

Baden. Eine Verteilung von Gemeindewaldungen darf nicht stattfinden, 
auch dann nicht, wenn den Biirgern ein gemeinderechtlicher Gabholzanspruch 
daran zusteht (Gemeindeordnung 1831, § 113). Gerodeter Waldboden kann 
verteilt werden. 

(jsterreieh. Nach dem Forstgesetz (§ 21) diirfen Gemeindewalder "in der 
Regel" nicht verteilt werden. Sollte in besonderen Fallen deren Aufteilung 
dringendes Bediirfnis sein oder Vorteile darbieten, die mit der allgemeinen 
Vorsorge fUr die Walderhaltung nicht im Widerspruche stehen, so kann in 
jedem FaIle die Bewilligung hierzu durch die Landesstelle erteilt werden (vgl. 
auch S. 328). 

In Tirol ist nach dem G. v. 30. Juni 1910 zur Gemeindeordnung fiir die 
Verteilung der Waldungen des Stammvermogens und des Stammgutes unter 
die Gemeindemitglieder in der Regel ein LandtagsbeschluB erforderlich. 

Sehweiz. Nach dem Forstgesetz von 1902 diirfen offentliche Waldungen 
zum Eigentum oder zur NutznieBung nur mit kantonaler Bewilligung und zu 
offentlicher Hand geteilt werden - Rekurs an den Bundesrat. Auch iiber die 
Teilung von Waldungen, die im gemeinschaftlichen Besitz von Gemeinden und 
Korporationen sind, entscheidet die Kantonsregierung. 

Frankreieh. Die G. v. 14. August 1792 und 10. Juni 1793 nahmen die 
Gemeindewaldungen von der Teilung unter die Gemeindemitglieder, welche 
fiir aIle iibrigen Gemeindegriinde angeordnet war, besonders aus. Nur kleine, 
einer regelmaBigen Wirtschaft nicht fahige Waldungen durften geteilt werden. 
Das Forstgesetz von 1827 hielt an diesem Prinzip fest und erklarte die Teilung 
von Gemeindewaldungen jeder GroBe unter den Gemeindemitgliedern fiir 
unstatthaft (Art. 92). 

Gehoren jedoch Waldungen zwei oder mehreren Gemeinden gemeinsam, 
so kann jede die Teilung verlangen. Dieselbe erfolgt nach der Zahl der Feuer
stellen, d. h. der ansassigen Familienhaupter, wie es schon in den Staatsrats
gutachten von 1807 und 1808 ausgesprochen war. Diese Verteilung gemein
schaftlicher Gemeindewaldungen war schon im G. v. 1793 vorgesehen. 



Zehntes Kapitel. 

Staatswaldwirtschaft. 

I. Entstebung des Staatswaldeigentums. 
Die Staatswaldungen sind hervorgegangen aus dem Kammergut der Landes

herren, aus der Sakularisation des kirchlichen und klOsterlichen Waldbesitzes, 
ferner aus Kauf- und Tauschvertragen. 

Die deutschen Landesherren hatten schon bei der trhernahme der Territorial
gewalt einen ansehnlichen allodialen Waldbesitz. Derselbe war durch Verleihung, 
Schenkung und Verpfandung von koniglichen Forsten auf sie iibergegangen. 
Auch durch Rodung und Kolonisation von Urwaldern gewannen sie Land 
mit den dasselbe umgebenden Waldern. Ferner hatten die Landesherren in ihrer 
Eigenschaft als Grundherren manchen Markwald an sich zu reiBen verstanden. 
Zu diesem allodialen Besitz kamen dann noch die Reichsgiiter, die den Landes
herren als friiheren Herzogen und Grafen zur Amtsbesoldung iiberwiesen worden 
waren und nun in ihrem Besitze blieben. Dieser Grund- und Waldbesitz wurde 
weiter durch Kauf und Erbschaft, durch Sakularisationen wahrend der Reforma
tion und durch Einziehung der infolge des 30jahrigen Krieges herrenlos gewor
dentlll Waidungen und wieder zu Waid gewordenen Acker und Wiesen ver
groBert. 

Der ganze Komplex des landesherrlichen Grundbesitzes bildete das Ka m mer
gu t, aus dessen Einkiinften der Landesherr sowohl die Kosten seiner Hofhaltung 
als die der Landesverwaltung bestritt. Zum Kammergut zahlten auBerdem 
noch die Ertragnisse der nutzbaren Regalien oder Monopole (Bergwerke, Salinen, 
zone, Miinze usw.). Die rechtliche Natur des Kammergutes war bestritten 1). 
Trotz seiner privatrechtlichen Seite galt es als ein Zubehor der Landesherrlich
keit und ging auch regelmaBig auf den neuen Landesherrn mit iiber, selbst Wenn 
derselbe einer anderen DynastiEl angehorte. Tatsachlich waren eben manche 
Bestandteile des Kammergutes auf Grund von offentlichrechtlichen Titeln er
worben (Amtsgiiter, Regalien, sakularisierte Giiter). Yom 17. Jahrhundert ab 
wurde dasselbe unter dem Einflusse des franzosischen Rechts fUr unverauBerlich 
erklart und zum FideikommiB der regierenden Familie gesteplpelt. Wenn der 
Ertrag der Kammergiiter fiir die Bestreitung der Landesbediirfnisse nicht 
ausreichte, dann wurden von den Untertanen auf Grund besonderer Bewilligung 
durch die Landstande Steuern erhoben. Reichsgesetzlich wurde das Besteuerungs
recht der Landesherrn gegen die Untertanen 1530 und 1542 anerkannt zur 
Deckung der Reichs- und Kreisbeitrage. Da die Landstande die Steuern selbst 
verwalteten und zugleich auch auf die Verwaltung des Kammergutes EinfluB 
zu gewinnen suchten, schieden die Landesherren oft einen besonderen Teil 

1) Vgl. J. J. Moser, Von der teutschen Reichsstande Landen, 1769, 208. 
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des Kammergutes unter der Bezeichnung Schatullgut fiir ilU'en personlichen 
Gebrauch aus, um sich der landstandischen Kontrolle hinsichtlich dieses Teiles 
zu entziehen 1). In dem Bestreben, sich eine von den Landstanden moglichst 
unabhangige wirtschaftliche Stellung zu verschaffen, waren die meisten Landes
herren auch immer auf die VergroBerung ihres Domanialbesitzes bedacht. Der 
hallische Jurist Gundling sagte: "Ein groBer Herr, welcher keine Domanen 
hat, ist ein Sklave seines Volkes." 

Auf die Einnahmen aus den landesherrlichen Forsten, die einen wesent
lichen Bestandteil des Kammergutes ausmachten, wurde schon im 16. Jahr
hundert ein groBes Gewicht gelegt. Die Bedeutung dieser Einkiinfte stieg dann 
in den folgenden Jahrhunderten in demselben Verhaltnis als der Geldbedarf 
der Landesherren ein immer groBerer wurde 2). Nur in Bayern wurde der Wald 
erst vom Ende des 18. Jahrhunderts ab als Finanzobjekt betrachtet. 

Die infolge der Sakularisation der KlOster und Stifte nach dem Reichs
deputationshauptschluB von 1803 frei gewordenen Waldungen wurden sofort 
als Staatseigentum betrachtet. In Bayern wurde schon im Jahre 1802 auf 
Grund der Bestimmungen des Liineviller Friedensvertrages mit der Auf· 
hebung der Kloster begonnen. Nach den Angaben Hazzis betrug im Jahre 
1804 die Flache der alteren Staatswaldungen 596363 Tagw. (203360 ha), 
die Flache der durch die Sakularisation erworbenen 474139 Tagw. (161681 ha). 
Hierzu kam noch das Forstschulrevier Weihenstephan mit '517 Tagw. 
(2563 ha). Somit entfielen von der Gesamtstaatswaldflache des damaligen 
Bayerns zu 1078019 Tagw. (367604 ha) rund 44% auf die sak.nlarisierten 
Forste 8). 

In Wiirttemberg und Baden-Durlach wurde die Sakularisation im 
Jahre 1806 durchgefiihrt, in PreuBen infolge des Ediktes vom 30. Oktober 1810 
fiir samtliche geistliche (katholische und protestantische) Giiter der Monarchie, 
weil "die piinktliche Abzahlung an Frankreich nur dadurch moglich wird". 
Wie viele Waldungen dadurch in den genannten Staaten in das Eigentum des 
Staates iibergegangen sind, ist nicht bekannt. 

Eine Verminderung der Staatswaldflache wurde im Verlaufe des 19. Jahr
hunderts hauptsachlich durch die AblOsung von Forstrechten mit Waldabfin
dung und durch Verkaufe von Staatswaldungen herbeigefiihrt. 

II. Die bisherige rechtliche Natur der Staats- und 
Domanenwaldungen. 

1m 18. Jahi-hundert wurde fiir die Kammergiiter die franzosische Bezeich
nung Do manen (domanium) gebrauchlich. 1m weitesten Sinne versteht man 
darunter auch heute noch das gesamte unbewegliche werbende Staatsvermogen, 

. im engeren und gewohnlichen Sinne jedoch nur den staatlichen Besitz an land
wirtschaftlichen Giitern. Der Umfang dieser Felddomanen war bisher in den 
einzelnen Bundesstaaten relativ sehr verschieden und tritt gegen den Waldbesitz 
bedeutend zuriick. !hr finanzieller Ertrag ist aber, auf das Hektar berechnet, 
groBer als der des forstlichen Grundbesitzes 4). 

1m Jahre 1913 betrug der Felddomanenbesitz in allen Bundesstaaten des Reichs 
760347 ha, und zwar in PreuBen 437800, Bayern 42567 (mit Seen), Sachsen 3601, Wiirt· 

1) Vgl. G. Meyer, Lehrbuch des deutschen Staatsrechtes. 5. Aufl., 256ff. - Rintelen 
im Handw. d. Staatsw., 3. Aufl., III, 513. 

2) Ausfiihrliches hieriiber in meiner "Waldbenutzung usw." 68ff., 104£f., 129ff., 136ff., 
160ff. - 3) Hazzi, Echte Ansichten 757; auf S. 70lff. Detailnach'feisungen. 

') Vgl. Handw. d. Staatsw. 3. A. III, 513ff. - Worterbuch d. deutschen Staats· und 
Verwaltungsrechts, 2. A., I, 585. 
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temberg 5844, Baden 17592, Hessen 15828, Mecklenburg·Schwerin 52 409, S.·Weimar 9167, 
Mecklenburg-Strelitz 58700, Oldenburg 41270, Braunschweig 27489, S.-Meiningen 5408, 
S.-Koburg- Gotha 1436, Anhalt 18592, Schwarzburg-Rudolstadt 7512, Waldeck 82, 
Lippe 250, Liibeck 5476, Hamburg 9324 ha (Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen 
Reichs 1914, II, 148). 

Der landwirtschaftliche Besitz der Staaten wurde bisher mit Ausnahme der Lehr- und 
Versuchszwecken dienenden Flachen zur Bewirtschaftung verpachtet. In PreuDen sollen 
nach einem Vorschlag der Regierung im Jahre 1920 nunmehr bis zur 30000 ha der staat
lichen Selbstbewirtschaftung in der Art zugefiihrt werden, daD der Staat unter Mitwirkung 
der Seehandlung eine Aktiengesellschaft (PreuDische Domanen-Treuhand-Gesellschaft) 
griindet, die fiir Rechnung des Staates die Bewirtschaftung iibernimmt. Der Fiskus als 
solcher kiinne die Bewirtschaftung nicht selbst iibernehmen, denn "sollen solche Einrich
tungen ihren finanziellen und landeskulturellen Zweck erfiillen, so miissen sie nach rein 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten, frei von allen Hemmungen, die das Etatrecht und die 
KontroIle der Oberrechnungskammer im Gefolge hahen, ausgestaltet sein." 

In Bayern ist der Felddomanenbesitz ohne Bedeutung; er besteht nur aus dem mit 
landwirtschaftlichen Schulen und Gestiitsverwaltungen verbundenen Besitz mit ca. 1200 ha. 
In der Reichsstatistik ist auch die Flache der Seen cnthalten. Beziiglich des Domanen
besitzes in den beiden Mecklenburg ist auf das Folgende zu verweisen. 

Mit der Ausbildung des modernen Staatsbegriffes und der damit verbundenen 
scharferen Scheidung des offentlichen und des Privatrechtes sowie durch die 
Einfiihrung der Staatsverfassungsgesetze muBte auch die Frage entschieden 
werden, ob die Domanen als Staatseigentum zubetrachten seien oder im 
Besitze und Genusse der regierenden Familien bleiben sollten. In den groBeren 
Staaten, deren Existenz politisch als gesichert betrachtet wurde, und nament
lich in PreuBen, welches sich schon vor der AuflOsung des Reichs zu einer 
wesentlich selbstandigen staatlichen Stellung emporgearbeitet hatte, vollzog 
sich die Einverleibung des Domanialbesitzes in das Staatsgut ohne Kampf 
zwischen Fiirst und Volk, jedoch mit dem Vorbehalte einer besonderen 
Zivilliste. In den mittleren und kleinen Staaten dagegen, die fiir ihren 
Bestand schon in Erinnerung an die napoleonische Willkiirherrschaft und die 
territorialen Umwalzungen zu Anfang des 19. Jahrhunderts besorgt waren, 
muBte der Staatsgedanke vor dem Interesse an der finanziellen Sicherstellung 
der Landesherren und ihrer Familien auch nach dem etwaigen Verlust der 
Souveranitat zuriicktreten. Nach heiBen Kampfen zwischen Landesherren 
und Volksvertretung, die zum Teil bis in die allerneueste Zeit hereinreichten 
(Gotha), behaupteten hier entweder die ersteren den Domanenbesitz in der 
rechtlichen Form des alten Kammergutes oder es kamen KompromiBvertrage 
zustande 1). 

Das volle fiirstliche Privateigentum an den Domanen wurde gegeniiber den im Jahre 
1806 mediatisierten Fiirsten, Grafen und Herren anerkannt. Nacho Art. 27 der 
Rheinbundakte yom 12./17. Juli 1806 wurden denselben aIle Domanen ohne Ausnahme 
comme propriete patrimoniale et privee zugesprochen. Damit wurden die Mediatisierten 
fiir den Verlust ihrer Souveranitat finanziell reichlich entschadigt, andererseits aber entging 
den die mediatisierten Gebiete aufnehmendell Staaten die Nutzung von Domanen, die vor
dem auch zur Bestreitung von staatlichen Ausgaben mit aufkommen muDten 1). 

Mit dem Sturze samtlicher deutscher regierender Dynastien im November 1918 
wurde die Rechtsfrage beziiglich des Domaneneigentums in allen jenen Staaten 
wieder aktuell, in denen dasselbe noch nicht vollstandig zum Staatseigentum 
erklart worden War. Die Auseinandersetzungen zwischen Staat und den friiheren 
regierenden Hausern sind in mehreren Staaten noch nicht abgeschlossen. Da 
der vorrevolutionare Zustand auch forstpolitisch noch auf lange Zeit hinaus 
des Interesses nicht entbehren wird, werden im folgenden die bisher in Geltung 
gewesenen Rechtsverhaltnisse in gedrangter Form mitgeteilt 2). 

1) VgI. Rin telen im Handw. d. Staatsw. 3. Auf I. III, 514. 
2) VgI. meinen Artikel im "Holzhandelsblatt" 1919, Nr. 35/36ff. - Ausfiihrlich sind 

die Rechtsverhaltnisse in der 1. Auflage des Buches S. 474ff. hehandelt. 



Die bisherige rechtliche Natur der Staats- und Domanenwaldungen. 413 

1. Die Domanenforste waren ganz oder teilweise zu Staats
forsten erkHirt. 

1. Preu8en. In PreuBen hatte sich der Staatsgedanke friiher durchgesetzt 
als in den anderen deutschen Territorien. Schon der GroBe Kurfiirst bestimmte 
im Jahre 1673 die Einkiinfte bestimmter Domanenamter fUr den Hofhaushalt, 
die iibrigen Einnahmen fUr den Staatshaushalt. Friedrich Wilhelm I. iiberwies 
1713 die Ertrage aller Domanen dem Staatshaushalt, behielt sich aber eine 
bestimmte Summe fUr seine Schatulle und den Hofstaat vor. In gesetzlicher 
Form wurden die Domanen durch das Allgemeine Landrecht von 1794 
zum Staatsgut erklart. Durch die Verordnung iiber das Staatsschuldenwesen 
von 1820 wurde dem Staatsoberhaupt eine bestimmte Zivilliste ausgeworfen, 
die zuletzt 15,72 Mill. Mark betrug. 

Die preuBischen Staatsforste, die bereits 1820 vorhanden waren, wurden 
in diesem Jahre zur Verzinsung und Tilgung einer Staatsschuld von 180 Mill. 
Talern den Staatsglaubigern verpfandet. Infolgedessen muBte der Er15s fUr 
jede VerauBerung dieses Staatswaldeigentums und der anderen mitverpfandeten 
Domanen bis zum 1. Januar 1900 an die Staatsschuldenverwaltung abgefUhrt 
werden. Erst von diesem Tage ab galt diese Staatsschuld als getilgt, womit 
auch die Garantie der Forste und Domanen erloschen war. 

Gesondert von den Staatsdomanen ist der dem friiheren Landeilherrn 
und seiner Familie eigentumlich gehorende Grundbesitz, der nach 
dem .Aligemeinen Landrecht "als Privateigentum betrachtet" wird. MaBgebend 
fUr die Verfiigung iiber denselben sind die koniglichen Hausgesetze und fidei
kommissarischen Bestimmungen. Die dazu gehorigen Forste umfaBten im Jahre 
1914 76648 ha (KronfideikommiBforste und HausfideikommiBforste). Hierzu 
kommen noch die Forste des kronprinzlichen Thronlehens Oels in Schlesien 
mit 5088 ha, der prinzlichen Familien-FideikommiBherrschaft Flatow und 
Krojanke (Reg.-Bez. Marienwerder) mit 13224 ha und der prinz lichen Herr
schaft Opatow (Reg.-Bez. Posen) mit 1212 ha und endlich die Forste der prinz
lichen Herrschaften Camenz, Seitenberg und Schnallenstein (Reg.-Bez. Breslau), 
zur Nassau-Oranien-Niederlandis«hen Familien-FideikommiB-Stiftung gehorig, 
im Besitz des Prinz en Friedrich Heinrich, im AusmaB von 16 711 ha. Der 
gesamte Waldbesitz der preuBischen Konigsfamilie betragt demnach 112 883 ha. 

Die Staatsforsten im Reg.-Bez. Hohenzollern-Sigmaringen wurden 
1849 an das Fiirstenhaus Hohenzollern gegen Verzicht auf seine Souveranitats
rechte zugunsten der preuBischen Hauptlinie abgetreten. 

2. Bayern. In Bayern vollzog sich der tJbergang yom Kammergut zum 
Staatsgut von der zweiten Halite des lR Jahrhunderts abo Der Jurist Kreitt
mayr hob in seinem Kommentar zum Staatsrecht bereits hervor, daB die 
Kammergiiter dem Landesherrn nicht privatrechtlich, sondern offentlichrecht
lich in seiner Eigenschaft als Landesherr zu seinem und seines Hofes Unterhalt 
zustehen. 1m Ansbacher Hausvertrag von 1796 werden die "Domanen" ein 
wichtiger Teil der "Staatseinkiinfte und des Hausfideikommisses" genannt. 
RechtsfOrmlich wurden die Domanen in der "Domanial-FideikommiBpragmatik" 
yom Jahre 1804 zu einem "Haus- und StaatsfideikommiB" im Gegensatze zu 
den Allodien der landesherrlichen Familie erklart. Man behielt fUr das Staats
vermogen die privatrechtliche Bezeichnung FideikommiB noch bei. . Die Ver
fassungsurkunde yom 26. Mai 1818 lieB den Begriff des Haus- und Staatsfidei
kommisses fallen und stellte dem Staatsgut das Privatvermogen des Konigs 
gegeniiber. 

Die Verfassungsurkunde traf wegen des Unterhaltes des Konigs keine Vor
sehung. Bis 1834 wurde der Gesamtbedarf des koniglichen Hauses jedesmal 
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im Staatsbudget besonders festgesetzt. Erst durch ein Verfassungsgesetz vom 
1. Juli 1834 wurde eine "Zivilliste" fiir den Konig ausgeworfen und dieselbe 
"ausdriicklich auf die gesamten Staatsdomanen rhdiziert". Der Gesamtauf
wand fiir das konigliche Haus betrug zuletzt 6,85 Mill. Mark. Der private 
Waldbesitz der Konigsfamilie ist auBerst gering. 

Eine Verpfandung der bayerischen Staatswaldungen hatte niemals statt
gefunden, da sie ehemals wegen der geringen Reinertrage fast wertlos waren. 

3. Sachsen. In Sachsen wurde die Eigenschaft der Domanenwaldungen 
als Staatswaldungen endgiiltig du:rch die Verfassungsurkunde vom Jahre 1831 
ausgesprochen. Es wurde aber damit im Widerspruch der Vorbehalt gemacht, 
daB die Nutzungen nur so lange der Staatskasse iiberwiesen werden, als daraus 
dem Konig eine Zivilliste als Gegenleistung gewamt wird. Andernfalls hatte 
der Konig das Recht gehabt, das Domanengut wieder in eigene Verwaltung 
zu nehmen. Die letzte Zivilliste betrug 3,78 Mill. Mark. 

4. Wiirttemberg. In Wiirttemberg hatte schoninfolge des Tiibinger Vertrags 
von 1514 das Kammergut mehr und mehr die Natur eines Staatsgutes ange
nommen. Durch die gewaltsame Aufhebung dieses Vertrages im Jahre 1805 
wurde dasselbe wieder zur freien Verfiigung des Landesherrn gestellt. Die Ver
fassungsurkunde von 1819 erklarte das Kammergut zum Staatsgut mit der 
Verbindlichkeit, daraus die personlichen Bediirfnisse des Konigs und der Mit
glieder seines Hauses zu bestreiten. Die Zivilliste betrug 2,41 Mill. Mark. 

Als Privateigentum besitzt die konigliche Familie das Hofdomanenkammer
gut, zu dem 19146794 ha gehOrten. Verpfandet wrden die Staatsforste niemaIs. 

o. Oldenburg. Die Staatsforste wurden im Jahre 1849 aus dem Domanial
vermogen ausgeschieden. Dieser Zustand wurde durch das Staatsgrundgesetz 
von 1852 bestatigt. Die Zivilliste des Landesherrn war auf dieselben radiziert. 
Der Ertrag der Staatsforste kommt den drei Provinzen Oldenburg, Liibeck 
und Birkenfeld nach dem Anfall jeder Provinz zugute. Die Gesamtflliche betragt 
16953 ha im Herzogtum Oldenburg, 4172 ha im Fiirstentum Liibeck und 6489 ha 
im Fiirstentum Birkenfeld. 

Von den zum Krongut des GroBherzogs gehorigen Forsten Hegen nur 340 ha 
im GroBherzogtum, dagegen 2782 ha in Holstein. 

6. Gotha. Nach wiederholten Streitigkeiten vom Jahre 1849 ab kam im 
Jahre 1905 zwischen dem Lande und dem Herzog ein Abkommen zustande, 
demzufolge das Domanengut geteilt wurde. Danach erhielt der Staat 13190 ha 
"Staatsforste", der Herzog 16400 ha unter Verzicht auf eine Zivilliste. Hort das 
herzogliche Haus auf zu regieren; dann hat es aus seinem FideikommiBbesitz 
dem Lande Grundbesitz mit einem Reinertrag von 96000 M. zu iibereignen. 

7. Anhalt. Die Staatsforste entstanden durch ein Abkommen mit dem 
Herzog im Jahre 1868. Sie umfassen 29806 ha. 

Die herzoglichen FideikommiBforste betragen in Anhalt 26 249 ha, in 
PreuBen 13 917 ha (in Ungarn 10 202 ha 1). Eine Zivilliste bezog der Herzog nicht. 

8. Sachsen.Altenbnrg. Die Staatsforste existieren seit 1874, in welchem Jahre 
das friihere herzogliche Domanenvermogen zwischen dem Herzoglichen Haus 
und dem Lande im Verhaltnis von 2fa zu 1/;; geteilt wurde. Sie umfassen 6390 ha. 
Der Herzog besitzt als FideikommiB im Herzogtum 11 170 ha, in PreuBen 5279 ha 
und aIs "Schatullgut" in PreuBen 1606 ha. Eine Zivilliste bezog er nicht. 

2. Die Domanenforste waren rechtlich Eigentum der regierenden 
Familie, der Ertrag 1106 aber ganz in die Staatskasse. 

1. Baden. In der Verfassungsurkunde von 1818 werden ,die Domanen als 
.,unstreitiges Patrimonialgut des Regenten und seiner Familie" erklart, der 
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Ertrag derselben jedoch "der Bestreitung der Staatslasten ferner belassen", 
"auBer der darauf radizierten Zivilliste". Dieses Rechtsverhaltnis hatte die 
Folge, daB man bisher in Baden auch in der Volkssprache nicht von Staats
waldungen, sondern nur von Domanenwaldungen sprach. Die Forstbeamten 
waren immer Staatsbeamte, nicht Hofbeamte. 

Die groBherzogliche Familie besitzt als privates FideikommiBvermogen 
4916 ha Waldo 

Am 25. Marz 1919 wurde nun die Abfindung des GroBherzoglichen 
Hauses durch ein besonderes Gesetz geregelt. Die verfassunggebende National
versammlung erkannte an, daB der vormalige GroBherzog rechtliche Anspruche 
auf die Domanen habe, die ihm jedenfalls auch durch die Gerichte zuerkannt 
wfuden. Daher kam zwischen dem GroBherzog und dem Lande folgender 
Vergleich zustande: AuBer verschiedenen Gebaulichkeiten wurde dem GroB
herzog ein Kapital von 8 Mill. Mark und dem GroBherzogpaar fUr Lebens
dauer der Waldbesitz Kaltenbronn (3310 hal uberwiesen. Der Wert alIer 
Doman en war auf 90 Mill. Mark veranschlagt worden. 

2. Hessen. In Hessen gab es bisher zwei Arten von "Domanialwaldungen". 
Der uberwiegende Teil war nach der Verfassungsurkunde von 1820 wie in Baden 
"Familieneigentum des groBherzoglichen Hauses". "Die EinkUnfte sollen 
jedoch in dem Budget aufgefUhrt und zu den Staatsausgaben verwendet werden", 
vorbehaltlich der darauf radizierten Zivilliste. Die Verwaltung besorgte der 
Staat. Die Flache betrug 1913 71 254 ha. 

Der andere sehr kleine Teil War Landeseigentum. Dessen Entstehung geht 
auf den Friedensvertrag mit PreuBen im Jahre 1866 zuruck, wodurch die in 
den an Hessen abgetretenen Gebietsteilen liegenden Forste reines Staatseigen
tum wurden. Die Flache umfaBt 2900 ha. - Der gesamte Forstbesitz ging 1919 
in den Besitz des Staates uber gegen eine Geldabfindung an den GroBherzog. 

3. Sachsen-Weimar. Hier-bestand seit 1854 dasselbe Verhaltnis wie in Baden. 
1m Jahre 1848 'War das Kammervermogen zum Staatsgute erklart 'Worden 
unter Vorbehalt einer Zivilliste, 1854 aber wurde dem GroBherzog wieder das 
formelle Eigentumsrecht zugestanden. Die amtliche Bezeichnung war bisher 
schon Staatsforste. 

4. SChwarzburg-Sondershausen. Nach dem Gesetz von 1881 sind die "Doma
nialforsten" fideikommissarisches Privateigentum des ffustlichen Hauses. Der 
FUrst hatte der Landesverwaltung die Nutzung gegen Bezahlung einer 
Domanenrente an ihn uberlassen. 

3. Die Domanenforste waren rechtlich Eigentum der regierenden 
Familie, der Ertrag wurde aber nach einem bestimmten Verhaltnis 

zwischen dem Landesherrn und dem Staat geteilt. 
1. Koburg. Jedes der beiden Herzogtumer Koburg und Gotha hatte seine 

eigene Finanzverwaltung und seinen eigenen Staatshaushalt. In Koburg wurde 
1846 bestimmt, daB die Domanen Familieneigentum des herzoglichen Gesamt
hauses sind, der Ertrag aber zu gleichen Teilen an die Staatskasse und das her
zogliche Haus faUt. Eine Zivilliste bestand nicht. Yom Jahre 1919 ab hatte 
sich der Ertrag zur Staatskasse von der Halfte auf ein Drittel vermindert. 
Die Flache der "Domanenforste" betrug 1914 5891 ha. AuBerdem besitzt der 
Herzog die vormals kurhessischen Forste im Kreise Sch malkalden als fidei
kommissarisches Privateigentum. Dieselben wurden dem herzoglichen Haus 
im Jahre 1866 von PreuBen fUr die "getreue Bundesgenossenschaft" als Kriegs
entschadigung zuerkannt. Von dem Reinertrag des 8806 ha groBen Forstes 
erhielt der Herzog die Halfte und die gothaische und koburgische Staatskasse 
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je ein Viertel. 1m Falle der Mediatisierung soUten die Ertrage dem Herzog 
ganz zufallen. Als HausfideikommiB besitzt ferner der Herzog im Herzogtum 
Gotha 16398 ha, im Reg.-Bez. Erfurt und Posen 9464 ha (sog. Lichtenberger 
FideikommiB), in Oberosterreich 6754 ha, Niederosterreich 1526 ha und in 
Tirol 1038 ha (Jagdgriinde in HinterriB), dann bei Tabarz 3524 ha. - Mit 
dem Schmalkaldener Wald umfaBt die Flache der herzoglichen FideikommiB
forsten 38 206 ha. 

2. Schwarzburg-Rudolstadt. Nach dem Grundgesetz von 1854 ist das ganze 
Kammervermogen fideikommissarisches Eigentum des fiirstlichen Hauses. Die 
Einkiinfte wurden zunachst zum Unterhalt desselben verwendet, der tJ'ber
schuB fiel an die Landesverwaltung. 1m Jahre 1905 kam es zu einem Streit 
zwischen Landtag und Regierung, weil eine Erhohung der Zivilliste yom Land
tag abgelehnt wurde. Tatsachlich hatte aber der Landtag kein Bewilligungs
recht. Dieses wurde ihm nur aus Entgegenkommen seitens des Fiirsten formell 
gewahrt. Die ErhOhung der "Kameralrente" von 268000 M. auf 300000 M. 
erfolgte dann ohne Zustimmung des Landtages. 

3. Lippe. Nach dem G. v. 1868 gehOrten die Forste zum fiirstlichen Haus
fideikommiBvermogen, die Kammerkasse muBte jedoch bis 1898 jahrlich 
45 000 M. an die Landeskasse abfiihren. Ein Domanialstreit wurde 1912 auf 
folgender Grundlage beigelegt: Das Fiirstenhaus zahlte eine feste jahrliche 
Domanialrente von 140 000 M. an die Staatskasse. Dariiber hinaus. bezog 
das Land die Halite der jahrlichen Aufkiinfte des Domaniums, wenn letztere 
die dem Fiirsten personlich reservierte Summe von 500000 M. iiberstieg. Dem 
Landtag wird die Befugnis zugestanden, zur Wahrung der sich fiir ihn aus 
diesem neuesten Domanialausgleich ergebenden Rechte zwei Vertrauensmanner 
in die Kammerverwaltung zu delegieren. 

4. Die Domanenforste waren rechtlich Eigentum der regierenden 
Familie, der Landesherr bezog den ganzen Ertrag. 

Eine besondere feste Zivilliste bestand in diesem FaIle nicht. Die Verwal
tung der Forste erfolgte durch landesherrliche Beamte, nicht durch Staats
beamte. 

1. Mecklenburg. In beiden GroBherzogtiimern gliederte sich der Grund
besitz in den domanialen, ritterschaftlichen und stadtischen entsprechend der 
ehemaligen Landschaftsgliederung in Ritterschaft und Stadte. Da das platte 
Land nur aus Domanium und ritterschaftlichen Giitern besteht, war bauer
liches Eigentum bis jetzt nicht vorhanden. 

Das Domanium umfaBte etwa zwei Fiinftel des ganzen Landes und ist Eigen
tum des landesherrlichen Hauses. Aus den Ertragen hatte der Landesherr 
die Kosten seines Haushaltes und der Landesherrschaft zu bestreiten. In bezug 
auf das Gesetzgebungs" und Besteuerungsrecht hatte der Landesherr absolute 
Gewalt. Aus politischen Griinden gestanden die beiden landesherrlichen Hauser 
auf dem Verwaltungswege allerdings eine Trennung zwischen jenen Forsten 
zu, deren Ertrag zur Bestreitung der Bediirfnisse des groBherzoglichen Hauses 
bestimmt war und jenen, deren Ertrag zur Bestreitung des Landesregiments 
dient. 

In Mecklenburg-Schwerin zahlten zu den ersteren 8765 ha, zu letzteren 
109561 ha. Diese standen unter dem Finanzministerium., Nominell werden 
sie in der Reichsstatistik als "Staatsforste" gefiihrt. 

In Mecklenburg-Strelitz wurden dem "Kabinettsamt" 1348 ha zugewiesen, 
dem Finanzministerium 45 180 ha. 
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In Mecklenburg-Strelitz wurde ein Abkommen getroffen, wonach alIe 
Domanen und Forste in das Eigentum des Staates fallen. 

2. ReuG a. L. Nach dem Verfassungsgesetz von 1867 sind die 5550 ha groBen 
Forste Eigentum des Fiirstenhauses. Von dem Ertrag tlieBt nichts in die Staats
kasse. 

3. ReuG j. L. Hier liegen nach der Beilegung eines langjahrigen Streites 
im Jahre 1880 die Verhaltoisse ebenso. Ais Abfindung gewahrte das fiirst· 
liche Haus an den Staat 1 Mill. Mark. GroBe 16660 ha. 

4. Schaumburg-Lippe. Die Forsten gehoren nach dem Verfassungsgesetz 
von 1868 zum fiirstliohen Hausvermogen. Sie liegen in Schaumburg-Lippe, 
Lippe-Detmold, Mecklenburg-Schwerin, Oberosterreich und Ungarn. Zusammen 
34381 ha. 

5. Das Eigentumsrecht an den Domanenforsten war nicht oder 
nur provisorisch geregelt. 

1. Sachsen-Meiningen. Der Domanenstreit war bis in die jiingsta Vergangen
hait nicht zur Ruhe gekommen. Angdangen hat er im Jahre 1829. Ein Schieds
spruch des Appellationsgerichts in Dresden im Jahre 1854 fiihrte im Jahre 1871 
zu einem Vergleich auf folgender Grundlage: Der Herzog bezog aus dem Domanen
vermogen eine jahrliche Rente von 394 286 M. und von dem nach Abzug samt
lich"r iibrigen Lasten verbleibenden Reinertrag noch die Halfte. Die andere 
Halite floB in die Landeskas'le. Sollte das herzogliche Haus aufhoren zu regieren, 
dann erhalt dasselbe drei Fiinftel als FideikommiB, zwei Fiinftel werden Landes
eigentum. Die Ausscheidung dieser Anteile kann von beiden Seiten jederzeit 
beantragt werden. Dies geschah nicht. Aber im Jahre 1909 beantragten Ab
geordnete des Landtages eine Abanderung des Abkommens, da die dem Herzog 
zufallende Halfte des Restertrages mit dem Steigen der Holzpreise aine bedeu
tende Hohe annahm. 1m Jahre 1871 betrug der VberschuB 450000 M., 1909 
1750000 M. 

2. Braunschweig. Schon 1794 wurde die Verpflichtung des Kammergutes 
zur Bestreitung der Landesbediirfnisse anerkannt. Die Landschaftsordnung 
von 1832 lieB die Eigentumsfrage offen, die Einkiinfte sollten wie bis dahin 
zur Bestreitung der Bediirfnisse des Fiirsten und des Landes verwendet werden. 
Der Bedarf des Landesfiirsten haftete in erster Linie auf dem Reinertrag des 
Kammergutes. VerwaltungsmaBig werden die Forste als Staatsforste bezeichnet. 
Daneben sind noch die "Kloster- und Studienfond~forste" vorhanden, die aus 
Sakularisationen stammen und deren Ertrag "geistlichen Sachen" gewidmet 
ist. Die Verwaltung erfolgt gemeinsam mit den Staatsforsten. 

3. Waldeck. Die Eigentumsfrage wurde niemals endgiiltig entschieden, 
im Jahre 1887 wurden aber dem Fiirsten wieder aHe Domanenertrage zuerkannt, 
aus denen er nur die Ausgaben fiir· das Konsistorium zu bestreiten hatte. Als 
personliches Eigentum besitzt der Fiirst im Reg.-Bez. Wiesbaden 1284 ha 
Waldungen. 

III. VerauEerlichkeit der Staatswaldnngen. 

1. Die bisher giiltigen Grundsatze. 

Die VerauBerung der Staats- und Domanenwaldungen im ganzen war in 
allen deutschen Staaten durch die Staatsgrundgesetze oder soweit es sich um 
Privateigentum der Landesherren handelte, durch Hausgesetze verboten. 
Einzelne Bestandteile derselben konnten zum Teil mit, zum Teil ohne ZU-

Endres, Forstpolitik. 2. Auf!. 27 
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stimmung der verfassungsmaBigen Volksvertretung verkauft oder vertauscht 
werden. 

Uber die Verwendung des ErlOses sind in der Regel gesetzliche Bestimmungen 
maBgebend. Soweit nicht andere Waldflachen mit demselben erworben oder 
Forstrechte abgelOst werden konnen oder Staatsschulden getilgt werden miissen, 
ist es wiinschenswert, denselben als auBerordentliche Einnahme in Kapitalform 
beim staatlichen Forstvermogen zu belassen und die Zinsen im Forsthaushalt 
vorzutragen. 

~2. Die friiheren Verkaufe. 

A. Die Griinde im allgemeinen. 

Am Anfang des 19. Jahrhunderts wurde der Verkauf der Staatsforste von 
vielen Staatswirten auf das Dringendste befiirwortet. Die Frage kam in FluB 
einmal durch das Beispiel Frankreichs und dann durch die herrschend gewordene 
volkswirtschaftliche Anschauung, daB das Staatsgut wie jedes andere Gemein
gut schlecht bewirtschaftet werde. Diese offentliche Dberzeugung hatte sich, 
soweit die Gemeinde- und Genossenschaftswaldungen in Betracht kommen, 
schon yom ersten Drittel des 18. Jahrhunderts ab Bahn gebrochen. Auf die 
Staatswaldwirtschaft wurde sie erst infolge der Ada m S mi th schen Lehre 
von', der wirtschaftljchen Freiheit des Individuums iibertragen. Nicht das 
Wenige, was A. Smith iiber die Holzzucht und die Staatswaldwirtschaft gesagt 
hat, bildete die Grundlage der forstpolitischen Anschauungen der damaligen 
Zeit, sondern das S mi th sche wirtschaftliche System nach seinem ganzen 
Inhalt und seiner Fortbildung in Deutschland. In seinem 1776 ersehienenen 
Bueh: Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations 1) 
deutet A. S mi th nur an, daB sieh in verschiedenen Gegenden GroBbritanniens 
infolge des durch Rodung und Waldweide sieh einstellenden Holzmangels aus 
der Forstkultur ein ebenso groBer Gewinn ziehen lasse wie von Acker- und 
Weideland. In Kiistengegenden, wo Kohlen bi!1ig zu beziehen sind, konne 
es vorteilhafter sein, das Bauholz aus fremden Landern zu beziehen als es im 
Lande selbst zu bauen 2). Der Verkauf der Kronforste, in denen man mitunter 
meilenweit reisen konne, ohne auch nur einen Baum zu finden, wiirde groBe 
Summen Geldes einbringen, die zur Abtragung der Staatssehuld dienen und 
weit groBere Einkiinfte zur freien Verfiigung stellen wiirden als sie jemals der 
Krone einbrachten. Sob aId die KronHindereien in Privateigentum iibergingen, 
seien sie in wenigen Jahren wohlkultiviert. Die groBere Produktion wiirde 
eine groBere Bevolkerung herbeifiihren, indem die Einnahmen und der Ver
brauch des Volkes sich vermehrten. Dadurch wiirden auch die Einkiinfte del' 
Krone aus den Zollen und Verbrauchssteuern sich heben. Es moge scheinen, 
daB die Einkiinfte, welche die Krone von den Kronlitndereien bezieht, den Indi
viduen nichts kosten; der Gesamtheit aber kostete sie gewiB mehr als irgend 
eine andere Einnahme von gleicher GroBe, welche der Staat bezieht. 1m Interesse 
der Gesamtheit liege es, diese Grundstiicke womoglich durch offentlichen 
Verkauf zu verteilen 3). 

Der A. S mi th achen Lehre huldigten in Deutschland die maBgebendsten 
Manner der Zeit, in PreuBen Stein und Hardenberg, in Bayern Montgelas 
und Hazzi. Kurfiirst Max Joseph in Bayern bekannte sich 1805 zu dem Grund
satz, daB "jede Wirtschafts-, Fabriken- und Handlungsregie nach den Erfah
rungen aller Zeit en nicht fiir den Staat selbst geeignet ist." und Konig Fried
rich Wilhelm von PreuBen auBerte sich in einer Kabinettsordre vom 20. Januar 
1808 dabin, daB die Administrat.ion der Forste durch den St.aat ebenso verwerf-

1) Deutsch von Asber 1861. - 2) a. a. O. I, 161. - 3) a. a. O. 345. 
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Jich sei wie jene bei der .Acker- und Viehwirtschaft. Der Satz des forstIichen 
Kameralisten Trunk: Quod communiter geritur, communiter negligitur 1), fand 
bei vielen zeitgenosf!ischen Schriftstellern riickhaltslose Zustimmung ebenso 
wie der .Ausspruch Hazzis: "Nur Privateigentum ist die kraftig!'te Springfeder 
der Kultur und Industrie 2)". 

1m groBen und ganzen decken sich die von den deutschen Vertretern des 
Staatswaldverkaufes b~igebraehten Griinde mit jenen, die.A. Smith in wenigen 
Satzen zugunsten der KroDwaldverauBerung geltend maehte. Die Betonung 
des privatwirtsehaftliehen Gesiehtspunktes fand gerade bei der Forstwirtsehaft 
eine kraftige Unterstiitzung durch den Umstand, daB die landesherrliehen Forste 
sich in einem viel sehlechteren Zustande befll,uden als die dureh das grundherr
liche Interesse gesehiitzten Privatforste und daB die Reineinnahmen aus' den 
ersteren sehr gering waren, wenn nieht gleieh Null. Die Ursache hiefiir erblickte 
man in der staatliehen Selbstverwaltung. Das hiezu erforderliche Forstpersonal 
verschlinge den ganzen Ertrag und sei mehr auf sein Interesse als auf das des 
Landesherrn bzw. Staates bedacht. DaB die Forstbediensteten aller Grade 
unehrlieh und besteehlieh sind, galt als feststehende Tatsache 3). Die o~fent
liehe Meinung brachte denselben schon als Vollzugsorganen der strengen Forst
polizei keine Sympathie entgegen. Und da die Freigabe der Privatwaldwirt
sehaft das Sehlagwort der Zeit bildete, erhoffte man yom Verkauf der Staats
forste die .Auflosung des Forstbeamtentums und damit aueh die Beseitigung 
der Polizeiorgane. Dieser Gedanke maehte die Frage des Staatswaldverkaufes 
ganz besonders popular. 

Wie das Verlangen naeh .Aufgabe der Staatswaldwirtsehaft und Aufhebung 
der Forstpolizei in dem gemeinsamen .Argument wurzelte, daB nur die un
gehemmte Privattatigkeit die hoehsten Leistungen hervorbringe, so erwartete 
man von derselben auch eine dem Fortsehritt der Landeskultur entsprechende 
.Ausgleiehung zwischen .Aekerland und Forstland. .Aus dem tiefen Stande 
der Holzpreise und der Unverkaufliehkeit des Holzes in den entlegenen Wald
gebieten zog man den SehluB, daB zu viel Wald vorhanden sei . .Andererseits 
glaubte man, daB die gewiinschte Vermehrung der Bevolkerung nur auf der 
Grundlage einer Erweiterung des .Agrikulturbodens herbeigefiihrt werden konne. 
Die SchluBfolgerung drangte sich dann von selbst auf: VergroBerung qer land
wirtschaftlichen Flache auf Kosten des Waldes. Dies war auch der Grund, 
daB in Bayern und in PreuBen, hier schon infolge des Landeskulturroikts von 
1811, die Rodung der verauBerten Staatswaldungen ahne Einschrankung 
zugelassen wurde. In diesem Zusammenhang sind auch die iiberschweng
lichen .Ausspriiche Hazzis zu verstehen, daB durch den Verkauf und die 
ROOung der Staatswaldungen "eine Menge neuer Gewerbe und Fabriken aus 
dem Niehts hervortreten und die Bevolkerung wie durch Deukalions Hand 
schnell einen tetrachtlichen Zuwachs erhalten wiirde; Baume wiirden sich in 
Mensehen verwandeln" und daB er an anderer Stelle ungeduldig ausruft: 
"Man braucht Menschen, Tatigkeit, Munterkeit, - nicht die ewige Naeht 
der Walder" '). 

Indirekt spielen aueh noeh Griinde affektioneller Natur mit. Die vielen auf 
allen Staatswaldungen lastenden Forstreehte, welehe aueh in erster Linie die 

1) Trunk, Neuer Plan zur allgemeinen Revolution in der biSherigen Forstokonomie 
verwaltung. 1902, 28. 

2) Hazzi, Die eohten Ansiohten usw. 1805, 405. 
3) Vgl. von Justi, Staatswirtsohaft. II, § 169. - Moser, Forstokonomie, 310. -

Trunk, Neuer Plan usw. § 18, 19. - Bernhardt, Gesohichte. I, 224. - Endres, Wald
benutzung. 194ff. 

') Hazzi, Eohte Ansiohten 450, 765. 
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geringe Rentabilitat derselben verursachten, waren nach Bestand und Um
fang in eine heillose Unordnung geraten und fiihrten zu ewigen Prozessen. 
Ferner galt es nun, mit dem alten verrotteten Jagertum zu brechen, einen 
auf besonderen Schulen vorgebildeten Forstbeamtenstand und Forstorganisa
tionen zu schaffen, eine Aufgabe, die nach allen Richtungen hin auf Schwierig
keiten stieB. Diese unerfreulichen Erscheinungen mannigfachster Art, deren 
Sanierung angesichts der Spannung in der auBeren und inneren Politik 
Deutschlands damals nicht abzusehen war, verekelten auch den konservativ 
denkenden Staatsmannern die Lust, fiir die Beibelialtung der Staatswaldungen 
einzutreten. 

Trotz aller dieser Erwagungen und Empfindungen ware es wahrscheinlich 
doc~icht zu dem Verkauf von Staatswaldern gekommen, wenn nicht ein gebie
terischer auBerer Beweggrund hinzugetreten ware, namlich die finanzielle 
Not, in der sich PreuBen und Bayern am Anfang des 19. Jahrhunderts befanden. 
Man berechnete, daB der Staat durch den Verkauf der Staatswaldungen nicht 
bloBein groBes Kapital zur Schuldentilgung erhiHt, sondern auch noch die 
Grundsteuern, Bodenzinse usw. Die so fallig werdende jahrliche Rente iiber
steige bei weitem den bisherigen Ertrag der StRatsforste. 

Wenn der Verkauf in PreuBen und in Bayern nicht den urspriinglich geplanten 
Umfang erreicht hat, dann ist dies nicht bloB der starken Opposition seitens 
der Forstleute und anderer Staatswirte und der allmahlichen Besserung der 
FinanzverhiiItnisse nach dem Befreiungskrieg zu verdanken, sondern vor aHem 
dem Umstande, daB es an der notigen Zahl kapitalkraftiger 'Kaufer fehIte. 
Schon der Verkauf der sakularisierten Klost~rgiiter stieB auf Schwierigkeiten. 
Zum Erwerb groBerer Waldkomplexe hatte aber niemand Geld und Mut, auch 
nicht die gro/leren Gemeindeverbande. Durch die Idee des Staatswaldverkaufes 
wurde zudem der Erwerbscharakter der Waldwirtschaft diskreditiert. tJbrigens 
zeigen die Vorgange in Frankreich wahrend der ersten Halfte des 19. Jahr
hlinderts, daB auch in guten finanziellen Zeiten groBere Waldkomplexe nur 
schwer an den Mann zu bringen waren. Kein Staatswaldverkauf konnte in 
Frankreich wegen Mangf'l an Abnehmern in dem geplanten Umfange realisiert 
werden. Und auch in Osterreich ware noch in den 50er Jahren des 19. Jahr
hunderts der groBe Staatswaldverkauf nicht ge]ungen, wenn die Regierung 
nicht in unverantwortlicher Weise den Borsenspekulanten den Wald zur 
Devastation ausgeliefert hatte. 

Die vollzogenen Staatswaldverkaufe der friiheren Zeiten sind nicht bloB 
wegen der Verminderung der Waldflache zu bedauern, sondern auch deshalb, 
weil dieselben zum groBten Teile, "um damit zu raumen", zu Schleuderpreisen 
nach den damaligen Preisverhaltnissen weggegeben wurden. Die Rechnung 
mit hohem ZinsfuB (4-5%) und die Anwendung der Methode des Rentierungs
wertes trugeiJ. dazu noch das ihrige bei 1). 

Ob namhaftere Staatswaldverkaufe auch in anderen deutschen Staaten 
als in Preullen und Bayern vorgenommen worden sind, ist nicht bekannt. 

B. Bayem. 
Eigene Forstrechnungen fiir die Kameralwaldungen wurden erst seit 1762, in welchem 

Jahre eine "Haupt- oder Generalkasse" errichtet wurde, gefiihrt. Bis 1789 vereinnahmten 
und verrechneten die Forstbediensteten die Forstgefii.lle selbst. Sie lieferten den Einnahme
iiberschuB monatlich an die damaligen "Renllimter" ab und diese fiihrten denselben der 
Generalkasse zu. Von 1789 ab wurde die Perzeption den Kastenbeamten iibertragen, 
an deren Stelle 1802 die jetzigen Rentiimter traten. Richtige und detaillierte Nachweisungen 

1) VgI. Endres, Lehrbuch der Waldwertrechnung usw. 3. Aufl. S. 151. 
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tiber Einnahmen und Ausgaben enthalten erst die 1796 eingefiihrten "Forstwirtschafts
biicher" 1). 

Von 1763-1772 ergaben die bayerischen Staatswaldungen einen Durchschnittsertrag 
von 49 314 fl. Davon sind aber nicht aIle Personalkosten in Abzug gebracht, da das niedere 
Personal (Jager, Forstaufseher usw.) meist von den Kastenamtprn besoldet wurden. Legt 
man eine Flache von 201000 ha zugrunde, dann entfallen auf das Hektar nicbt ganz 
15 Kreuzer (= 42 Pf.). - Die landesherrlichen Holzgarten, welche zur Regulierung des 
Holzhandels errichtet worden waren, brachten von 1764-1776 einen Verlust von 11413 fl. 
Im Jahre 1771 allein betrug der Verlust 26377 fl. 2). 

Der "reine Forstertrag" der auf 590401 Tagw. = 201327 ha 3) geschatzten Staats
waldungen war in Gulden: 

1796 124411 
1797 134680 

1798 
1799 

131 102 
142242 

1800 
1801 

130741 
150077 

und im Durchschnitt des Zeitraumes 1796-1801 135542 fl., d. s. pro Hektar 401/ 2 Kreuzer 
(= 1,15 M.). 

Die Roheinnahme betrug 1796 209625 fl., 1801 303911 fl. Auf die Ausgaben entfielen 
hievon 179640,7%, 1801 50,6%. Fiir Kulturen wurden 1796 553 M., 1801 2638 fl. aus
gegeben 4). 

Die Reineinahmen wurden durch den geringen und Fehlertrag der Gebirgsforsten 
wesentlich herabgemindert. Das Forstmeistereiamt Miesbach trug 1796 bei einer Flache 
von 34000 ha nur 1653 fl., das Forstamt ~':liBenberg mit 42000 ha 479 fl., das Forstamt 
Zwiesel mit 31000 ha 3575 fl. Diese drei Amter mit einer Gesamtflache von 107000 ha 
= 53% der Gesamtstaatswaldflache lieferten somit etwas iiber 3 Kreuzer pro Hektar. Das 
Forstamt Aibling hatte von 1793-1802 einen Fehlbetrag von 5550 f1. 0). 

Die UrsB;che der geringen Rentabilitat lag einmal in den niedrigen Holzpreisen und 
dann in der Dberlastung der Waldungen mit Forstrechten aller Art. Die Holzpreise wurden 
gerade um das Jahr 1800 dadurch ungiinstig beeinfluBt, daB infolge der Gemeindewald
teilungen viel Wald gerodet wurde und die Kloster und Stifte in Voraussicht der kommenden 
Sakularisation betrachtliche Holzhiebe macbten. Auch die Privaten beniitzten den freieren 
forstpolizeilichen Zug der Zeit zu namhaften Holzverkaufen. Die Holzberechtigungen 
waren so umfangreich, daB zur Befriedigung derselben der jahrliche Ertrag von 52 0/ 0 der 
Staatswaldflache verwendet werden muBte und nur der Ertrag von 48 0/ 0 der Flache zur 
freien Verfiigung der landesherrlichen Kasse iibrigblieb 6). Dadurch wurden nattirlich 
in den'diinn bevolkerten Gegenden die Holzpreise auf minimale Satze herabgedriickt und 
in entlegeneren Forsten war ein groBer Teil des Holzes iiberhaupt nicht verwertbar. 

Durch diese ungiinstigen Ertragsverhaltnisse der bayerischen Staatswal
dungen wurde die Idee der VerauBerung wesentlich gefordert. Der eigentliche 
Trager derselben war Hazzi 7). 

1) (Kreittmayr) Sammlung 1771, 115. - Mayr, Sammlung 1784, 348, 451; 1797, 
181. - Hazzi, Echte Ansichten. I, 49. - Rottmanner, Notwendige Kenntnisse usw. 
14, 469, 473, 477ff. - Griinberger, Einige Ansichten von dem Forstwesen in Bayern. 
1805, 27. 

2) Neueste Staatskunde von Deutscbland. 2. Stiick, Bayern 1784, 4ff. - Moser, 
Forstarchiv, III, 359. . 

3) Flachenangaben: 576944 Tagw. im Jahre 1796 nach Hazzi, 590401 Tagw. im 
Jahre 1799 nach H azzi, 572754 Tagw. im Jahre 1799 nach Griin berger (vgl. S. 23). 

4) Hazzi, Echte Ansichten 462ff. . 
5) Hazzi 462, 630. 
6) Griinberger, Einige Ansichten 29, 15. - Hazzi 155, 336. 
7) Joseph von Hazzi (geb. 1768 i~.Abensberg in Niederbayern als Sohn eines Maurer

meisters, gest. 1845 auf seint'm Gute Olkofen in Oberbayern) trat als Jurist urn 1794 in 
das Departement fiir Forstwesen ein, wurde 1799 Generallanrlesdirektionsrat, stellte sicb 
1806 auf Antrag Napoleons dem GroBherzog Murat von Berg behufs Einfiihrung der fran
zosischen InRtitutionen in Deutschland zur Verftigung und nahm seinen Wohnsitz als Polizei
direktor in Berlin, als Staatsrat in Diisseldorf und zuletzt (bis 1811) in Paris. Nach Deutsch
land zuriickgekehrt fand er 1813 Anstellung bei der Staatsschuldenliquidation und spateI' 
(geadelt) als Staatsrat bei der Landesbaukommission und bei dem landeswirtschaftlichen 
Verein, den er reorganisierte. 1m Jahre 1837 zog er sich als Privatmann auf sein Gut Olkofen 
zuriick. (Nach Hess, Lebensbilder hervorragender Forstmanner usw. 1885. - Vgl. Leise
wi tz in AUg. deutsche Biographie XI (1880), 165, Augsburger Allgemeine Zeitung 1845, 
Nr. 146.) 

Von seinen zahlreichen Schriften seien hier hervorgehoben: 
Die echten Ansichten der Waldungen und Forste; gegenwartig iiber das Zweck

widrige und Ungerechte des Forstregals oder der Forstpolizey mit Vorschlagen der noth-
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Sowohl in dem (Ansbacher) Hausvertrag von 1796 wie in del' Domanial
FideikommiBpragmatik von 1804 und in del' Konstitution von 1808 wurde zwar 
die UnverauBerlichkeit del' Domanialgiiter zum Grundsatz erhoben. Allein 
derselbe wurde sofort wieder durchbrochen, indem von dem VerauBerungs
verbot diejenigen Staats- und HausfideikommiBgiiter ausgenommen wurden, 
del' en Verkauf zur "BefOrderung der Landeskultur" (1796) und "nach Grund
siitzen der Staatswirtschaft und einer zweckmaBigen Verwaltung" (1804) 
wiinschenswert war. Durch V. v. 25. August 1798 wurde die Hofkammer zur 
Abgabe eines Gutachtens veranlaBt, ob kleinere von den Hauptforsten abge
sonderte Walddistrikte nicht zu ForstrechtsablOsungen verwendet oder auf 
Erbrecht verkauft oder zur Arrondierung vertauscht werden konnten. Diese 
Verordnung wurde unterm 8. Juni 1801 wiederholt. 

Die greBe Finanznot des Staates 1) infolge des Krieges mit }~rankrei~h und 
del' Niederlage der Verbiindeten (Liineviller Flieden 1801) zwang den Kur
fiirsten Max Joseph, durch Reskript 'Vom 18. Juni 1802 del' Generallandes
direktion den Auf trag zur Beschaffung neuer Geldquellen zu erteilen. Hazzi 
ergriff nun die Gelegenheit, seine schon seit 1794 gehegte Idee yom Staatswald
verkauf zur Tat werden zu lassen. "Dergleicben Regien erziehen dem Staate 
nur lastige Soldlinge, die selbst den Ertrag der Walder verzehren", war sein 
Argument. Andererseits berechnete er den Erlos aus dem Verkauf aller Staats
waldungen einschlieBlich der sakularisierten Klosterwaldungen im Umfange 
von rund I Mill. Tagw. auf 25 Mill. fI. und hieraus eine jahrliche Rente von 
I Mill. fI. Hierzu komme noch der jahrliche Bodenzins und die Steuer von je 
1/~ %. Dies erhalte del' Staat ohne die "mindesten Perzeptionskosten". Hazzi 
versprach nun, durch den Verkauf von Staatswaldungen binnen 6 Wochen 
200000 fI. in die Staatskasse zu liefern. Dieser Plan wurde sofort genehmigt 
und Hazzi zum Kommissar dieses Geschaftes ernannt 2). Unterm 7. September 
1802 wurden die Verkaufsbedingungen bekannt gegeben: Offentliche' Ver
steigerung; die betreffenden Flachen gehen in das freie Eigentum des Kaufers 
iiber und konnen gerodet werden. AuBel' del' Steuer und dem Fouragebeitrag 3) 
ist von del' gekauften Flache noch ein jahrlicher Bodenzins von 1/2% des Kauf
schillings zu entrichten. Die Halfte desselben war sogleich, der Rest spater 
(1/2 Jahr) zu erlegen. 

Bis zum Ende des Jahres 1803 wurden 12 728 Tagw. = 4340 ha fiir 484 349fl. 
verkauft (pro Hektar 190 M.). Hazzi wollte nun noch weitere 26626 Tagw. 
verkaufen und garantierte dafiir I Mill. fl. Erlos.lnwischen wurden aber durch 
die Sakularisation der KlOster und Stifte, die schon vor dem Reichsdeputations
hauptschluB von 1803 begonnen worden war, neue Geldquellen, wenn auch nicht 
in dem erhofften MaBe, erschlossen und auch die Opposition gegen den Staats
waldverkauf, namentlich seitens der Forstbediensteten, hatte die Oberhand 

wendigen Reformen. Miinchen 1805 (abgeschlossen am 8 . .August 1804). Hiezu erschien 
1805 noch ein zweiter, in der Numerierung der Seiten fortlaufender Band (abgeschlossen 
am 4 . .April 1805) unter dem Titel: Die eehten .Ansichten der Waldungen und Forste; gegen
wartig tiber das Gemeinsehadliche der Beybehaltung der Staatsforste oder der sag. 
Kammeralforstregie, mit dem Detail der baierisehen Kammeralforststatistik zur Beleuch
tung der Kammeralforststatistik im .Allgemeinen. 

Statistische .Aufsehliisse tiber das Herzogtum Baiern, aus achten Quellen gesehopft. 
4 Bde. 1801-1808. 

Ueber das Reeh tliche und Gemeinn ii tzige bei Cultur und .Abtheilung der Weiden 
und Gemeindewaldungen in Baiern. 1802. 

1) Vgl. die Sehilderung bei Rudhart, Ober den Zustand usw., III, 1827, Iff. 
2) Hazzi, Die eehten .Ansiehten usw. 422ff., 474ff. 
3) Fouragebeitrag war eine jahrliehe Geldleistung der Rofe und einzelnen Grundstiieke 

an Stelle der Naturalverpflegung des Militars. 
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gewonnen 1). Hazzi wurde nach seiner eigenen Angabe "ganz von diesem 
Geschafte entfernt und eine neue Forstorganisation (1803) hob das neue zahl
reiche Forstpersonal im Triumrhe auf den alten Thron". In seinem Recht
fertigungsbericht yom 22. 'August 1804 behiagt er sich, daB "die Sache auf einmal 
eine andere Wendung gewann und die vorigen so glanzenden Belobungsdekrete 
sich in Undank gegen ihn verwandelt haben". "Das so glanzend neue, zahl
reiche Forstpersonal wird eher auf noch so viele Walder im Lande trachten 
miissen, um auf Unkosten des Staats ... lebend zu bleiben." Er hofit, daB die 
Zeit der guten Sache und ihm Gerechtigkeit verschaffen werde. Damit behielt 
Hazzi insofern Recht, als schon im folgenden Jahre der Verkaufsplan wieder 
aufgegriffen wurde. 

Durch kurfiirstliches Reskript yom 26. April 1805 (gegengezeichnet von 
Montgelas) wurde verordnet, daB aIle Staatswaldungen in allen ProV'inzen 
an Private verauBert werden sollen, ausgenommen diejenigen, 

a) welche zur Purifikation (von Forstrechten) der zu verauBernden Wal
dungen notwendig sind; 

b) welche fiir den Betrieb der Salinen und Triftanstalten sowie der landes
fUrstlichen Berg- und Hiittenwerke und Gewerkschaften erforderlich sind; 

c) welche vorziiglich gut und arrondiert gelegen sind und nebst diesem vor
teilhaft und mit gut lohnendem Gewinne bewirtschaftet und benutzt werden 
konnen; 

d) welche zur Faschinengewinnnng fiir Wasserbanten notig sind. Holz 
zum Wasser-, Briicken- und Schiffbau kaufe man zweckmaBiger von Privaten, 
daher sei fUr dasselbe weniger zu sorgen. 

Diese MaBregeln werden in folgender Weise motiviert: Durch das Hinzu
treten der neuen P.rovinzen und die Sakularisation der Stifte und Kloster sei 
der Umfang der Staatswaldungen zu groB geworden. Ihre Bewirtschaftung 
sei zu kostspielig und konne "nicht gehorig iibersehen werden." Staats- und 
Privatwaldungen zusammen seien durch ihre Masse "der Kultur und Population 
hindernd". Weil zu viel Holz da sei, habe dasselbe keinen Wert und miisse 
in groBen Mengen verwesen. S0lange das Holz so billig sei, verwende niemand 
Torf und Steinkohlen. Selbst in der Nahe von Miinchen rentiere sich kein Holz
grund. Weil die Privatwaldungen besser bestockt seien wie die Staatswaldungen, 
sei bewiesen, daB die "eigene Regie des Staates" nichts tauge. Durch den Ver
kauf der Staatswaldungen wiirde ein Teil in Feld und Wiese umgewandelt 
werden, dadurch wiirden die in den Gegenden dieser Waldungen haufigeren 
Hagelgewitter vermindert und, indem ein milderes Klima herlJeigefiihrt werde, 
die wegen dieser Waldungen gegen die Kulturfahigkeit der Gebirgsgegenden 
gemachten Einwendungen beseitigt. 

Wenn der Kaufer den Wald rodet, was ihm freisteht, muB er den Boden landwirtschaft· 
Hch kultivieren. Das Eigentum ist zehentfrei, und "ohne mindesten HoffuBverband"; 
nur bodenzinspflichtig wird es. Es untersteht der staatlichen Gerichtsbarkeit. Bleibt 
es Wald, dann ist die "Landsteuer" sogleich zu entrichten. Wird es aber "gerodet und in 
Kultur gesetzt", dann bleibt es 10 Jahre steuerfrei, ausgenommen der Bodenzins. Der 
Verkauf geschieht in Parzellen zu mindestens 30 Tagw. (= 10,2 hal durch Versteigerung; 
wenn notig auch in groBeren Stiicken. Von dem Kaufpreis ist 1/4 bar, 1/,innerhalb 3 Jahren 
unter Verzinsung mit 40f0 zu bezahlen. Die iibrige Halfte bleibt standig auf dem Grund· 
stiick liegen und wird hierauf der Bodenzins (40f0) in Korn radiziert (Ewiggeld). Das zweite 
Viertel kann aber auch in eine ewige Rente ("Untertansrenten") verwandelt werden. 

Die Zahlungsbedingungen wurden durch V. v. 30. September 1811 dahin abgeandert, 
daB unter Abschaffung der Bestellung von Bodenzinsen die Halfte des Kaufpreises bar, 
die andere Halfte in Kassentratten oder in Staatsobligationen oder in jahrlichen Fristen 
mit 40f0 Zins entrichtet werden muBte. 

1) Gegen den Staatswaldverkauf war allch die Schrift von GriinbergE'1", Einige 
Ansichten vom Forstwesen in Bayenl, 1805, gerichtet. 
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Infolge dieser Verordnungen wurden von 1805-1818 noch betrachtliche 
Staatswaldflachen verkauft! Eine ziffernmaBige Angabe hieriiber fehlt. Da 
beim Zusammentritt des erst en Landtages fiir 1818J19 das jahrliche Defizit 
iiber 2 Mill. fl. und die Staatsschuld 106 Mill. flo betrug, fand im Jahre 1819 
der BeschluB beider Kammern die konigliche Bestatigung, daB der Verkauf 
der Staatsrealitaten und vorziiglich der entbehrlichen Staatswaldungen in einem 
Betrage von 4 Mill. f1. wahrend der nachsten 6 Jahre als Schuldentilgungsmittel 
vorgenommen werden solIe. Demgema13 wurde der Verkauf von 140469 Tagw. 
= 47900 ha vorgesehen. In den 4 J ahren 1819-1823 sind 24997 Tagw. = 8525 ha 
um 1090484 f1. verauBert worden 1), von 1823-1830 weitere Flachen um ca. 
1 Mill. f1. 1m ganzen wurden von 1819-1831 rund 17000 ha verkauft. 

1m Jahre 1828 ste11te die Abgeordnetenkammer einen Antrag auf Einstel
lung des Verkaufes in den waldarmen Gegenden; die Reichsratskammer stimmte 
jedoch diesem Antrage nicht zu. 1m Jahre 1837 wurde dann seitens des Land
tages der Wunsch ausgesprochen, daB Staatsrealitatenverkaufe nur in begriin
deten Fallen vorgenommen werden sollen. Yom Jahre 1832 ab war man bereits 
wieder auf die VergroBerung der Staatswaldflache bedacht. Den von da ab 
erfolgten Verkaufen stehen Neuerwerbungen in gleichem und noch groBerem 
Umfange gegeniiber 2). Anfangs der 1860er Jahre wurde im Landtag darauf 
hingewiesen, daB die Forstverwaltung daran sei, in der Erweiterung des Staats
forstbesitzes das geeignete MaB zu iiberschreiten. 

In der Verfassungsurkunde yom 26. Mai 1818 ist zwar die UnverauBer
lichkeit des staat lichen Finanzvermogens grundsatzlich ausgesprochen worden, 
gleichzeitig wurden aber Ausnahmen zugelassen fiir einzelne VerauBerungen, 
welche "nach richtigen Grundsatzen der fortschreitenden Staatswirtschaft, zur 
Beforderung der Landeskultur und sonst zur Wohlfahrt des Landes oder zum 
Besten des Staatsarars und zur Aufhebung einer nachteiligen Selbstverwaltung 
fUr gut befunden werden". Das Recht der VerauBerung stand dem Konig zu, 
die Erlose flieBen in den Staatsgiiterkaufsschillingfonds und sind hauptsach
lich zur Erwerbung anderer Staatsgiiter und zur AblOsung von Lasten (Forst- . 
rechte) zu verwenden 8). 

Die Verfassungsurkunde yom 14. August 1919 schweigt sich iiber diese 
Frage aus. 

C. PreuLlen. 

Durch das Edikt yom 13. August 1713 wurde jede VerauBerung der 
"Domanial-, Kammer- und Tafelgiiter" verboten. Das ALR. hielt jedoch an 
dem starren Verbot der DomanenverauBerung nicht mehr fest, wenn "der 
Staat dagegen auf andere Art schadlos gehalten" wird (II, 14, § 16). Ent
schieden gebrochen mit dem Prinzip der UnverauBerlichkeit wurde dann durch 
das mittels Ediktes yom 6. November 1809 als Gesetz publizierte Hausgesetz 
yom 17. Dezember 1808, nachdem die durch den Tilsiter Frieden dem auf die 
Halfte seines UInfanges reduzierten preuBischen Staate auferlegte Kontribution 
(120 Mill. Franks) Bowie die Kosten der Unterhaltung der franzosischen Okkupa
tionsarmee und die Wiederherstdlung der Kriegsschaden durch andere Finanz
quell en nicht beglichen werden konnten. Dieses "Edikt und Hausgesetz", 
welches heute noch zu Recht besteht, erklarte die VerauBerung von Domanen 
fiir zuIassig, soweit sie "die Bediirfnisse des Staates und die Anwendung einer 
verstandigen Staatswirtschaft" fiir vorteilhaft erscheinen lassen. Das gleiche 

1) Der Finanzminister erklaTte 1822 in der Kammer, ZJm Verkauf und zur Forstrechts. 
ablosung seien 150 469 Tagwerk bestimmt. 

2) Die Forstverwaltung Rayerns. 1861, 210ff. - Rudhart a. a. O. III, 43. 
3) Naheres in der 1. Auflage dieses Ruches. - Seydel II. 376ff. 
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Edikt kiindigte auch die Sakularisation der geistlichen Giiter an 1), die dann 
unterm 30. Oktober 1810 verfUgt wurde. Durch V. v. 9. Marz 1819 wurden 
die Bestimmungen des Hausgesetzes von 1808/09 auch auf die Domanen der 
infolge der Freiheitskriege neu- und wiedererworbenen Landesteile ausgedehnt. 

Nach der Verfassungsurkunde vom 31. Januar 1850 war zwar eine ein
seitige Disposition des Landesherrn iiber die Substanz der Domanen ohne 
Mitwirkung der Landesvertretung ausgeschlossen, eine ausdriickliche Geneh
migung des Landtages zu der einzelnen VerauBerung fand jedoch nicht statt. 
Die verfassungsmaBige Mitwirkung des Landtages beschrankte sich auf die 
Genehmigung des den ErlOs aus den DomanenverauBerungen als Einnahme
position enthaltenden Staatshaushaltsetats und auf die Priifung der Etats
rechnungen 2). 

tlber die Geschichte der friiheren Staatswaldverkaufe ist Aus
fUhrIiches noch nicht veroffentlicht worden. Der Boden fiir die A. S mithschen 
Lehren wurde in PreuBen durch den Professor an der Universitat Konigsberg 
Chr. J. Kraus geebnet 3). Sowohl in seinen akademischen Vortragen wie in 
seinen zahlreichen Schriften ~rat er energisch fUr den Smithianismus. ein und 
deshalb auch fUr die VerauBerung der Domanen. Durch ihn wurde das maB
gebende preuBische Beamtentum von der neuen Lehre erfUIlt. Die Veranlaf'sung 
zu den Staatswaldverkaufen war aber auch hier die groBe Finanznot des Staates 
einerseits und der geringe Ertrag dieser Forste andererseits. Kru g berechnete 
1805, daB die Staatsforste nur 8 Groschen pro Morgen trugen und nach einem 
Bericht des Staatsrates Krause von 1810 ergab sich eine Nettorente von 
2 Groschen 1 Pf. pro Morgen und mit Hinzurechnung des frei abgegebenen 
Rechtsholzes von etwa 4 Groschen. Auf eine schon 1807 (durch den Domanen
rat von Balthasar) gegen die von Stein kundgegebene Absicht des Domanen
verkaufes an den Konig gerichtete Vorstrllung antwortete dieser in einer 
Kabinettsordre vom 20. Januar 1808, daB Erfahrung und Theorie dem Vor
schlage auf Beibehaltung der Staatsforste entgegenstanden und daB die Klage 
iiber Holzmangel sich verlieren werde, sobald die groBe mit H;)lz nicht bewachsene 
Holzflache Privateigentum werdp-. Nach einer Instruktion vom 25. Oktober 1810 
sollten von der VerauBerung ausgeschlossen werden "sehr groBe Forste, Strand
forste zum Schutze gegen Versandungen, Forste, die sich an Stromen zu gIrichen 
Zwecken be£inden, Forste, welche dem Staate zur Erhaltung wichtiger Fabriken 
oder anderer Zwecke wichtig flind". Diese von Harden berg gegengezeichnete 
Instruktion fand lebhaften Widerspruch, namentlich bei den Forstbeamten . 
. Jedoch wurde die VerauBerung der Domanen durch weitere Edikte von 1810 
und 1811 und durch das Staatsschuldengesetz von 1820 wiederholt ausgesprochen. 
Welchen Umfang diesel be annahm, ist nicht bekannt. 

Namentlich soll G. L. Hartig, der 1811 technischer Chef der preuBischen 
Forstver'Waltung ge'Worden 'War, seinen EinfluB gegen die Staats'Waldverkaufe 
geltend gemacht haben 4). 

Jedenfalls ist bemel'kenswert, daB schon die Instruktion fiir die Regierungen 
vom 23. Oktober 1817 moglichste Erhaltung und Vel'mehrung der Staatsein
kiinfte aus dem Domanenbesitz will. 

Nach Strutz (a. a. O. 22) wurden aus Domanen- und Forstverkaufen ver· 
einnahmt von 1806-1815 25318 000 Taler (hievon vom 7. Januar 1809 bis 1. Juni 1813 
818200() Taler), von 1815-1819 unbekannt, 1820-1833 23818000 Taler, 1833-1848 
20742000 Taler, 1R48-1862 20700000 Taler, 1863-18668895000 Mark. - Nach Bern
hardt (III, 55) wurden 1820-1830269089 ha Forste verkauft. 

1) Strutz 12ff. - 2) Strutz 21 und Staatshaushaltl'ngsgesetz vom 11. Mai 1898. 
3) Von 1780-1807 Professor in Konigsberg. Von seinen Werken sei hier genannt 

.. Staatswirtschaft". Nach seinem Tode herausgegeben von von Auerswald (1808-1811). 
4) Bernhardt, Geschichte des Waldeigentums uew. II, 246 ff ; III, 65. 
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D. Hsterreieh. 
In keinem anderen Staate wurde die Staatswaldflliche durch Verka,uf und 

Forstrechtsablosungen in dem MaBe vermindert wie in Osterreich. Die Ursache 
lag auch hier in den geringen Ertragen der Staatsforste, die mit Servituten 
iiberlastet und vor der Entwicklung des internatioilalen Holzhandels zum 
groBten Teil fUr den Verkehr nicht aufgeschlossen waren, sowie in der fast 
ununterbrochenen Finanznot des Staates (Marz 1811 Staatsbankrott). Die 
Verkaufe setzten ebenfalls mit dem Anfange des 19. Jahrhunderts ein und 
wurden von da ab in immer steigendem MaBe betrieben, und zwar bis zum 
Jahre 1872. 

Die Flache der Staatsforste am Anfang des 19. Jahrhunderts ist nicht 
bekannt. Die Flache der Staatsgiiter (Forste und Domanen) betrug um das 
Jahr 1800 3304 800 ha, die der Fondsgiiter 641700 ha, der in Verwaltung 
des Staates befindliche Besitz somit zusammen 3 946 500 ha. Diese Flache 
verminderte sich wie folgt: 

Prozent hiervon der Landes-
flache Fondsgiiter 

1800 3946500 ha 13,1 641700 
1835 3352500 

" 
11,2 384700 

1850 2144500 
" 

7,1 372400 
1860 2045000 

" 
6,8 367000 

1865 1964000 
" 

6,5 366300 
1870 1625500 ~ , 5,4 395400 
1875 1361100 

" 
4,5 341100 

1880 1353400 
" 

4,5 337400 
1882 1343000 

" 
4,5 333200 

1884 1355000 
" 

4,5 333700 

1m Jahre 1855 umfaBten die Staatsforste aUein noch 1290500 ha, im Jahre 
1885 634408 ha. Diese Flachenabnahme urn rund 50% ist fast ausschlieBlich 
auf die im Jahre 1855 eingeleitete Verkaufsaktion zuriickzufiihren. Es wurden 
der osterreichischen Nationalbank im ganzen 660 000 ha Staatsgiiter mit einem 
Schatzungsw-erte von 156,6 Mill. fI. verpfandet, damit sich die Bank durch den 
Verkauf derselben fiir die Forderung, welche sie an den Staat hatte, bezahlt 
mache. Dies tat die Bank und gab den Rest an den Staat zuriick. Durch G. v. 
1868 kamen dann weitere Liegenschaften im Werte von 16,8 Mill. fl. zur Ver
auBerung; ausgeschlossen hiervon wurden die Schutzwaldungen und die fii! 
den Betrieb der Salinen und Bergwerke notigen Waldungen 1). 

Die Ara der groBen Staatsw-aldverkaufe wurde erst beendet, ala yom Jahre 
1873 ab die Verwaltung der Staats- und Fondsforste yom Finanzministerium 
losgetrennt und dem Ackerbauministerium iibertragen wurde. Von da ab 
erlitt die Staatswaldflache nur noch eine EinbuBe durch Verkaufe zwecks 
Arrondierung und durch notwendige ForstrechtsablOsungen. 

Nach Schindler wurden verkauft 

Staatsgiiter 1800--1870 
Fondsgiiter 1800-1877 
Zusammen 1800--1877 

ha 

833472 
300371 

1133843 

um Mill. fl. 
54,8 
28,4 
83,2 

d. s. pro ha 

65,6 fl. 
94,7 " 
73,4 fl. 

I} Schindler, Die Forste der in Verwaltung des k. k. Ackerbauministeriums stehenden 
Staats- und Fondsgiiter, I, 1885, 40ft. 
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Von 1800-1855 wurden an Staats- und Fondsgutern verkauft 716243 ha 
um 39,6 Mill. fl., von 1856-1877 417 600 ha um 43,6 Mill. fl. 

In Bah men betrug 1800 der Staatswaldbesitz 80 008 ha, der Fondswaldbesitz 54 778 ha. 
Ersterer wurde von 1809 ab, letzterer von 1800 ab sukzessive verkauft, vom Staatswald 
noeh von 1860-186'l eine sehr bedeutende Flache. 1m Jahre 1885 waren noeh 6145 ha 
Staatswaldungen (1900 6228 hal und 1791 ha Fondswaldungen (1900 4674 hal ubrig. -
In Galizien betrug 1845 der Staats- und Fondswaldbesitz 434104 ha, 1885 218586 ha, 
1900 290473 ha. Der Verkauf begann 1801 und wurde bis 1870 regelmaBig fortgesetzt. -
In ahnlicher Weise verminderten sieh die Staats- und Fondswaldflaehen dureh Verkauf, 
abgesehen von der Forstreehtsablosung, in allen anderen Kronlandern, die Staatswal
dungen am starksten in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, die Fondswaldungen von 
1800-1840 1). 

Die groBen Verkaufe in den 60 er Jahren erfolgten an Geld- und Aktien
gesellsehaften. Die Spekulanten Simundt und Kirehmayer hatten z. B. 1868 uber 
150000 ha Staats- und Fondsguterum 12,4 Mill. fl. erworben. Den wertvollsten Teil stieBen 
sie an den bekannten Spekulanten Strousberg (Baruch Hirsch Strausberg) ab, 
den Rest ubernahm um 7 Mill. fl. die 1869 begrundete "Handeisgesellsehaft fiir 
Forstprodukte". Diese wurde 1870 bankerott und ihre Erbschaft trat der "Waldindustrie
verein" mit einem Aktienkapital von 5 Mill. fl. an. 1m Jabre 1888 befand sieh der groBte 
Teil dieser Guter in Handen der Firma Johann Liebieg et Compa.gnie, ein anderer 
Teil ist an die Familie Colloredo-Mannsfeld ubergegangen. - Eine zweite forstliche 
Aktiengesellsehaft war jene "fur Forstindustrie" mit ca.. 28 000 ha; sie konnte sich gleich
falls nicht halten, ihre Giiter gingen 1875 an Rothschild iiber. - Als drittes Unternehmen 
wurde die "Innerberger Hauptgewerksohaft", nachmals "Alpine Montangesellslhaft", 
1872 gegriindet mit 70000 ha Grundbesitz; die Forste desselben kamen in den Besitz des 
Kaisers, des Religionsfonds und des Landes Steiermark. Di mi tz erkennt an, daB diese 
Unternehmungen fiir die AufschlieBung der Waldungen und zum Teil auoh fiir die Wald
pflege Vorzugliehes geleistet haben. "Ihr Sohicksal ist aber doch nur ein Beleg dafur, 
daB die Waldwirtsehaft ihrer ganzen Natur und Eigenart naeh sieh mit den Zielen von 
Geld- und Aktieninstituten nicht in Einklang bringen laBt" 2). 

Noeh in den 60er Jahren des 19. Jabrhunderts crfolgte die 'Vertsbcrecbnung der zum 
Verkaufe gestellten Waldungen naeh der Methode des Ren tierungswertes unter Zu
grundelegung eines ZinsfuBes von 5 % ! Die Kaufer hatten eincn um so groBeren Vorteil, 
als die Waldungen meist sehr wertvolle Holzvorratsiiberschiisse enthielten (von Gutten
berg, O. V. 1894, 336). 

Vom Jahre 1885 an begann die VergroBerung der Staatswaldflache durch 
Ankauf verschiedener Forste, so daB dieselbe bis zum Jahre 1900 wieder auf 
717 195 ha gebracht wurde. Auch die Flache der Fondsforste hat auf diesem 
Wege einen ansehnlichen Zuwachs erfahren, die der Staats- und Fondsforste 
zusammen von 1885-1899 um 148000 ha (Staatsforste 76736 Fondsforste 
71 239 hal 3). 

E. Frankreich. 

1. In Frankreich fand die Scheidung zwischen dem Domanium des Staates 
und der Krone schon friihzeitig statt. Einen bedeutenden Teil desselben machten 
die Forste aus, bei deren Verwaltung aber irgend ein Unterschied zwischen 
Staats- und Kronwaldungen nicht hervortrat. Schon nach der "Ordonnance 
de Moulins" von 1566 und der FO. von 1669 wurde da6 Domanium des Staates 
und der Krone fUr unverauBerlich erklart. Nur fUr die Apanagierung der Nach
geborenen des Konigs und fUr die Bedurfnisse des Krieges wurden ausnahms
weise Verkaufe zugelassen. Da in letzterem Fall das Riickkaufsrecht ausbedungen 
werden muBte, handelte es sich mehr um eine Verpfandung (engagement, enga
giste). 

2. Diese konservativen Prinzipien hielten wahrend und nach der Revolution 
nicht mehr Stand. Schon Mirabeau und andere regten noch vor Amlbruch 
der Revolution den Verkauf der Staatswaldungen an. Neben den Grunden 

1) Detaillierter Nachweis hei Schindler, I, 42ff. 
2) Dimitz in Osterreichs Forstwesen 18-h'l-1888. Wien 1890, 69. 
3) Naheres in Gesch.d. osterr. Land- u. Forstwirtschaft, IV, 1899. 29. 
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finanzieHer Natur spielte auch hier, wie in Deutschland, der HaB gegen die Forst
beamten und gegen die ForstpoJizei eine groBe Rolle. 

Die Staatsdomanen wurden durch Einziehung der Giiter der Geistlichkeit 
und durch die Konfiskation der Giiter der ausgewanderten Grundeigentiimer 
(Emigranten) bedeutend vermehrt 1). 1m Oktober 1789 wurde beschlossen, 
dieselben zu verkaufen. Man schlitzte den Wert der Giiter der Geistlichkeit 
aHein auf drei Milliarden Franks. Ein Dekret yom 9. Dezember 1789 ordnete 
an, zunachst fiir 400 Mill. solcher Giiter zu verau.6ern. 

Dw::ch Dekret yom 19./21. Dezember 1789 verordnete die Nationalversamm
lung den Verkauf der Krondomanen, nahIll von dem Verkauf aber ausdriick
lich die Staatsforste (forets domaniales) aus, die fiir unverauBerlich erl<lart 
wurden. Durch Dekret yom 9. Mai 1790 wurde dann der Verkauf aller Domanial
giiter ohne Ausnahme beschlossen. Aber schon durch das Dekret yom 9./25. Juli 
1790 wurde zugunsten der Forste eine Ausnahme gemacht: 

".Alle Nationaldomanen, ausgenommen jene, deren NutzgenuB dem Konig 
vorbehalten worden ist und ausgenommen die Forste, fiir welche ein besonderes 
Dekret errichtet werden wird, konnen kraft dieses Dekretes verauBert werden." 

Dieses besondere Dekret erschien am 6./23. August 1790 und bestinimte 
folgendes: Art. I: "Die Hauptmasse der Holzer und Staatsforste sind und bleiben 
ausgenommen von dem Verkauf und der VerauBerung des Nationalgutes." 
Art. 2: ,,.AlIe boqueteaux (kleine Holzungen) und aIle Staatswaldparzellen, 
welche ganz isoliert und von anderen groBen Waldkomplexen 1000 toises (1949 m) 
entfemt sind, nicht die Kosten des Forstschutzes einbringen und nicht not
wendig sind zur Sicherung der Ufer der Strome, Wild bache und Fliisse (fleuves, 
torrents et rivieres), konnen verkauft und verauBert werden nach den vor
geschriebenen Bestimmungen, vorausgesetzt, daB sie keinen groBeren Umfang 
als 100 arpents (51 ha) haben. Der Verkauf groBerer Parzellen bedarf der 
Genehmigung der Departementsversammlung. Walder von genannter Aus
dehnung, die vermoge ihrer Lage und Bodenbeschaffenheit Holz fiir die Marine 
produzieren konnen, diirlen nur mit Genehmigung der Departementsverwaltung 
verkauft werden. 
. In dem Dekret yom 6./23. August 1790 forderte die Nationalversammlung 
die fUnf vereinigten Komitees (Ausschiisse) auf, ihr unverziiglich einen Plan 
iiber Organisation der Forstverwaltung und iiber die Reform der Forstgesetz
gebung, die eine unaufschiebliche Notwendigkeit sei, vorzulegen. Damit im 
Zusammenhang steht jedenfalls der Umstand, daB die Societe royale d'agri
culture zur Abgabe eines Gutachtens iiber die Frage des Staatswaldverkaufes 
aufgefordert wurde. Dieses Gutachten welches am 3. Februar 1792 der National
versammlung iibergeben wurde, sprach sich gegen den Verkauf der Staats
waldungen aus 2). 

Es wird in demselben geltend gemacht, daB an del' Unrentabilitat der Forste les abus, 
l'ignorance et les erreurs der bisherigen Forstverwaltung schuld seien. Wiirden die Staats
forste in Zukunlt besser verwaltet, dann seien sie ffir den Staat eine groBe HilfsqueUe. 
GIeichwie der Private seinen Wald in demselben MaBe besser pflege, als er ihm gute Rente 
einbringt, so sei es auch bei den Staatswaldungen. Die Idee, diesel ben zu verkaufen, sei 
gar nicht durchzufiihren, schon deswegen, weil dieselben in' kleine Stiicke zerteilt werden 
miiBten, wenn man sie losbringen wolle. Der VerauBerung werde die Rodung folgen, wo
durch Gebirgsgegenden ausgetrockuet und unfruchtbar gemacht wiirden. GroBe Wald-

1) Das Komitee ffir VerauBerung der Nationalgiiter schatzte die vor Beginn der revolu
tionaren Verschiebung vorhandene Flache der Staats- und Kronwaldungen auf 1 669000 ha, 
der geistlichen WaJdungen auf 1 101 100 ha, der Privatwaldungen auf 3780000 ha, zu
sammen also auf 6 550 100 ha. 

. 2) Observations sur la question d'alienation des forlits nationales. Presentees a l'assemblee 
nationale. Par la Societe Royale d'agriculture, Ie 3. Fevrier 1792 a Paris, de l'imprimerie 
de la feuille du cultivateur, rue des fosses Saint-Victor no. 12. 
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komplexe en bloc kiiunten nur reiche Leute eretehen; diese wiirden miiglichst schnell ihr 
Kapital wieder herausbringen wollen, die Holzpreise in die Hiihe treiben und nicht mehr 
kultivieren. Ferner sei zu besorgen, daB die Marine und daB Gewerbe unter Holzmangel 
zu leiden haben. Zur Hebung der Forstwirtschaft macht die Societe daher den VOfschlag, 
die Niederwaldungen in Hochwald iiberzufiihren und nach dem Beispiele anderer Staat3n 
(Deutschland) eine Forstschule zu griiuden, da es sicher sei, daB die Foretwirtschaft in 
Frankreich noch in den Windeln liege. 

Das Urteil dieser Korperschaft verfehlte fiir den Augenblick seine Wirkung 
nicht. Es wurde unterstiitzt durch die Erkenntnis, daB, wenn man auch die 
grandes masses der Nationalwaldungen auf den Markt werfen wollte, die Ver
kaufspreise sehr nieder ausfallen wiirden, namentlich mit Riicksicht auf die 
zahlreichen Verkaufe der anderen yom Staate eingezogenen Giiter 1). Man 
begniigte sich daher mit dem Verkaufe der kleineren Forste, obgleich allerdings 
die Hintanhaltung des Verkaufes aller Waldungen nur gegen den Willen einer 
sehr starken Minoritat moglich war. 

3. Unter dem Zwange des allgemeinen Prinzips der UnverauBerlichkeit 
der grollen Staatswaldkomplexe griff man nun zu kleineren Verlegenheits
mitteln. Durch G. v. 31. Juli 1792 wurde verfiigt, daB zur Bestreitung der 
Assignatenschuld der Holzvorrat der quarts de reserve und der Hochwald
distrikte in den Waldungen der Geistlichen, sowie die Holzbestande der zer
streut liegenden Waldungen verkauft werden sollen. Das G. v. 2. nivose IV 
(23. Dezember 1795) ging nun schon etwas weiter. Es wurde beziiglich des Ver
kaufes der Staatswaldungen bestimmt, daB nunmehr auch Walder mit einem 
Umfang bis zu 150 hu, die von den Hauptkomplexen mehr wie 1 km entfernt 
sind, verkauft werden sollen. Die Bezahlung konnte in Miinze oder Assignaten 
geschehen. Das Geld gelangte in den Nationalschatz. Man zog ferner auch 
die Verpachtung aller Staatswalder auf die Dauer von 30 Jahren in Erwagung. 
Ein diesbeziigliches G. v. 24. Dezember 1795, wonach zunachst die Waldungen 
von Compiegne und Fontainebleau an Handelsgesellschaften verpachtet werden 
sollten, kam indessen nicht zum Vollzug. 

Wie viele Waldparzellen von 1790-1813 verkauft wurden, ist nicht bekannt 
geworden. 

Aus den - iibrigens sehr weit auseinandergehenden - Angaben iiber die Gesamt£lii.che 
der Staatswaklungen laBt sich kein SchluB ziehen, weil dieselbe infolge des w.achsenden 
Zu- und Abganges durch Sakularisationen und Konfiskationen, dann durch die Gebiets. 
erweiterungen Frankreichs vielen Wandlungen unterworfen war. Nach dem Annuaire 
des eaux et forllts betrug die Staatswaldflache 1791 4704917 ha, 1795 2592706 00; nach 
Moreau des Jon'nes 1800 3608100 ha, 1804 2393500 ha, wovon nur 989220 ha auf 
das alte Frankreich, der Rest auf die mit Frankreich kurz vorher vereinigten Lander (Belgien. 
Rheingau, Nizza, Monako, Savoyen usw.) trafen . 
• AuBer durch Verkii.ufe erlitt die Flache der Staatswaldungen auch noch auf einem 

anderen Wege eine nicht unbedeutende Verminderung. 1m Jahre 1792 war das Triagerecht 
abgeschafft worden (S. 203 f.) und durch G. v. 14. September 1792 wurden die Gemeinden 
und Privaten wieder in den Besitz aller Giiter md Nutzungsrechte gesetzt, die ihnen auf 
Grund der Feudil,lgewalt von den Seigneurs genommen worden waren. Nur wenn letztere 
nachweisen konnten, daB sie diese Giiter oder Rechte gekauft hatten, durften sie im Besitze 
derselben bleiben. Da nun ein groBer Teil der damaligen Staatswaldflache aus sakularisierten 
und konfiszierten Foreten friiherer Grundherren bestand, muBte der Staat die im Gesetze 
festgelegten Verpflichtungen erfiillen. Infolgedessen erlangten Gemeinden und Private 
nicht nur ausgedehnte Nutzungsrechte in den Staatsforsten, sondern einzelne Gerichte 
sprachen denselben ganze staatliche Waldkomplexe als Eigentnm zu. Durch Dekret yom 
7. Brumaire III (28. Oktober 1794) wurden zwar diese Gerichtserkenntnisse aufgehoben 
und durch Dekret yom 28. Brumaire VII (18. November 1799) die Revision aller friiheren 
gerichtlichen Entscheidungen angeordnet, allein die Gemeinden und Privaten blieben 
trotzdem im Besitze von vielen WiUdern und Rechten, weil es oft unmiiglich war, die recht-

1) Von 1790-1830 wurden fiir 4631 Mill. Fr. Bolcher Giiter zur Deckung der Assignaten 
und anderer Ausgaben verkauft. (Bergius, Finanzw. 170.) 
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liche Grenze zwischen rechtm.ii.Bigem Besitzer und Usurpateur zu ziehen. Die Prozesse 
dauerten iibrigens noch lange fort. 

4. Die politischen Ereignisse von 1813 und 1814 hatten die Finanznot des 
Staates wesentlichverscharft. Man betrieb daher von neuem den Verkauf 
der Staat~waldungen. Der erste forstliche Regierungsakt der Restauration 
war die V. v. 10. Mai 1814, daB aIle von den Befehlshabern der verbiindeten 
Machte nach dem 23. April 1814 (Konvention) abgeschlossenen Waldverkaufe 
nichtig sind. Durch das Finanzgesetz yom 23. September 1814 wurde der Ver
kauf von 300 000 ha Staatswaldungen angeordnet. 

Nach dem G. v. 20. Marz 1813 soUten auch mehrere Gemeindewaldungen 
verkauft werden. Diese Anordnung wurde indessen nur teilweise vollzogen. 
Es wurde davon aber auch das Rheinland und die Pfalz betroffen. 

Nachdem von 1814-1816 41958 ha um 35,2 Mill. Fr. verkauft waren, 
wurde durch das Finanzgesetz yom 28. April 1816 der weitere Verkauf der 
Staats- und Gemeindeforste eingestellt, weil sich fiir eine groBere Flache keine 
Kaufer mehr fanden. Der Generalgouverneur fUr den Mittelrhein hatte den 
Gemeindewaldverkauf schon am 14. Februar 1814 wieder eingestellt. 

Die Kaufer blieben hauptsii.chlich infolge der unglaublich rigorosen Bestimmungen 
gegen saumige Zahler aUB. Dieselben wurden vierzehn Tage eingesperrt (Schuldturm) 
und muBten unter dem Titel Verzugszinsen eine Strafe im Betrage des 10. Teiles des Kauf
preises zahlen, wenn .sie noch keine Abschlagszahlung geleistet hatten und des 20. Teiles, 
wenn sie beI'E'its eine oder mehrere Abschlagszahlungen hinter sich hatten, alles unbeschadet 
der Zuriickgabe der Nutzungen, die sie etwa schon gezogen hatten (G. v. 15. flor. X, V. v. 
7. Oktober 1814; diescs Gesetz wurde unterm 18. Mai 1850 wieder emeuert). 

1m Jahre 1814 wurden den zuriickgekehrten Emigranten ihre konfiszierlen 
Waldungen wieder zuriickgegeben (G. v. 5. Dezember 1814). 

5. Schon im Jahre 1817 zwangen die enormen Staatslasten die Regierung, 
wiederum ihre Zuflucht zu dem Verkauf von Staatswaldungen zu nehmen. 
Gleichzeitig trat aber noch eine andere Frage auf. Die reaktionare Partei betrieb 
die Zuriickgabe der yom Staate eingezogenen geistlichen Giiter an ihre frUberen 
Besitzer. Die sakularisierten Waldungen waren von den staatlichen Waldver
kaufen spater ausgeschlossen worden und machten den groBten Teil der vor
handenen Staatswaldflache aus. Die Wiederauslieferung derselben an die geist
lichen Institute hatte daher eine kolossale Schmalerung des Staatsvermogens 
zur Foige gehabt, abgesehen von der politischen Tragweite einer solchen MaB
regel. Tatsachlich wurde dieser Versuch von den gesetzgebenden Faktoren 
auch .iluriickgewiesen. Um aber der oppositionellen Partei entgegenzukommen, 
einigte man sich. dahin, daB von der Gesamtflache der Staatswaldungen ein 
Komplex ausgeschieden werde, der himeichte, um jahrlich eine Reineinnahme 
vOn "4 Mill. abzuwerfen, und daB diese Summe jahrlich zur Dotation der geist
lichen Anstalten verwendet werde. Diese MaBnahme, die einer hypothekarischen 
Belastung dieses Waldkomplexes zugunsten dieser Anstalten gleichkam, wurde 
durch das G. v. 25. Marz 1817 festgelegt. Zugleich aber wurden durch dasselbe 
Gesetz alIe iibrigen Staatswaldungen der Schuldentilgungskasse zu Eigentum 
verpfandet. Diese wur<te auch ermachtigt, von 1818 ab davon eine Flache 
bis zu 150000 ha zu verkaufen. Ein Mehrverkauf war ohne gesetzliche Ermach
tigung nicht erlaubt. Die Verwaltung der Forste blieb in den Handen der bisher 
hiefiir besteUten Behorden. Die frUber gemachte Einschrankung, daB nur Par
zellen unter 150 ha GroBe verkauft werden durfen, kennt das Gesetz 
nicht. Eigen~lich kam diese Verpfandung einem Verkauf gleich. - Auch dieser 
Verkauf stieB aber auf Schwierigkeiten wegen des Mangels an geeigneten Ab
nehmern. Anstatt der 150000 Jia wurden von 1818-1826 nur 121957 ha 
um 88,2 Mill. Fr. abgesetzt. 
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6. Infolge der Julirevolution 1830 wurde der Staatshaushalt wieder arg zer
rnttet. Finanzminister Laffi te verlangte von den Kammern die Ermachtigung 
zur Ausgabe von 200 Mill. Fr. Schatzanweisungen und zum VeT kauf von 300000 ha 
Staatswaldungen. In dem G. v. 25. Marz 1831 wurde erstere Forderung bewilligt, 
letztere aber modifiziert. Das G. v. 25. Marz 1817, nach welchem ein Wald 
von 4 Mill. Fr. jahrlichem Reinertrag zur Dotierung der geistlichen AnstaIten 
reserviert worden war, wurde aufgehohen und der Minister ermachtigt, von 
1831 ab eine Staatswaldflache bis zu dem Umfange zu verkaufen, daB die erloste 
Summe eine jahrliche Nettorente von 4 Mill. Fr. einbringt. Obwohl das Gesetz 
sich nicht bestimrut dariiber au sspricht , so waren doch zweifellos die fiir die 
geistlichen Anstalten reservierten Waldungen, welche eine gleichhohe Rente 
abwerfen muBten, in erster Linie gemeint. Die 4 Millionen sollten zur Heim
zahlung der ausgegebenen 200 Millionen Schatzanweisungen und subsidiar zur 
Vermindernng der schwebenden Schuld verwendet werden. Um Kaufer an
zulocken, wurde fiir mehrere der zu verkaufenden Waldungen die Rodungs
bewilligung zugesagt. 

Verkauft wurden bis zum Ende des Jahres 1835 im ganzen 116780 ha mit 
einem Erlos von 114,3 Mill. Fr. Dieser ErMs iiberstieg die Schlitzung um 7,3 Mill. 
Die daraus erzielte jahrliche Rente betrug 4140103 Fr. AuBerdem erhielt 
der Staat nunmehr ans der verkauften Waldflache 261475 Fr. jahrliche Grund
steuer. Der durchschnittliche Verkaufspreis betrug von der ganzen Flache 
979 Fr. pro Hektar, von der verkauften Flache im Jahre 1831 919, 1832 828, 
1833 1040, 1834 1229, 1835 1190 Fr. Die Verkaufe fanden in den Gegenden 
mit wohlhabender BevOlkerung und hohen Bodenpreisen statt, meist Parzellen. -
Ende 1830 waren von den im Jahre 1817 fiir verkau£lich erklarten 150000 ha 
noch 23 043 ha unverkauft. Dieser Rest wurde bis 1835 ebenfalls noch verauBert. 

1m Jahre 1836 wurde von der Regierung den Kammern mitgeteilt, daJ3 von Gemeinden 
und Privaten im Laufe der Jahre 11 900 ha StaatswaJ.dboten an den Ritndern der Staats
forste unrechtmitJ3ig in Besitz gencmmen wurden (16943 Flitchenteile mit einem Wert 
von 1990206 Fr. von 10477 unrechtmaJ3igen Besitzern). Im Hinblick auf die lange, seit 
der Besitzergreifung verstrichene Zeit, die groJ3e Aufregung, welche die Zuriicknahme 
dieser Flitchen in der BevOlkerung verursacht hittte und die mit einer Beanspruchung 
dieser Flitchen verbundenen kostspieligen Prozesse wurde durch G. v. 2('. Mai 1836 seitens 
des Staates auf die vollstiindige Einbringung dieser Flitchen verzichtet, soweit sie im Einzel
falle 5 ha nicht iiberschritten und keine Enklaven waren. FUr die Abwicklung dieser 
GeBchii.fte wurde biB 1847 Zeit gelassen, spater unter einigtlD Abanderungen der ersten 
Bestimmungen. 

7. Ein Dekret der provisorischen Regierung vom 9. Marz 1848 autorisierte 
den Finanzminister, die zur frnheren Zivilliste gehorenden Waldungen zu ver
kaufen und nach einem Dekret yom gleichen Tage sollte der Finanzminister 
Erhebungen pflegen lassen, welche Staatswaldungen bis zu einer Verkaufssumme 
von 100 Mill. Fr. zweckmaBig verauBert werden konnten. Diese beiden Dekrete 
yom 9. Marz 1848 kamen nicht zum Vollzug und wurden durch das G. v. 18. Mai 
1850 aufgehoben. Aber kraft des Dekretes der Nationalversammlung yom 
5. Juli 1848, welches die Schatzkammer autorisierte, von der Bank von Frank
reich 150 Mill. Fr. zu leihen, uberlieB der Finanzminister der Bank gegen den 
VorschuB von 75 Millionen den Verkauf eines Teiles der Domanialwaldungen 
unter Vorbehalt des Riickkaufsrechtes. 

8. 1m Jahre 1850 erhielt der Finanzminister die Erlaubnis, yom 1. Januar 1851 
ab innerhalb 3 Jahren bis zu 50 Mill. Fr. Waldungen zu verkaufen, die besonders 
bezeichnet waren. Die Generalrate der Departements, in denen diese Waldungen 
gelegen sind, muBten zum Verkauf und zur Rodung ihre Zustimmung gegeben 
haben. Die Rodung durfte nur innerhalb von 5 Jahren auf jahrlich ein Fiinftel 
der Flache vorgenommen werden (G. v. 7. August 1850). AuBerdem durften 
Mittelwaldparzellen, welche an landliche Grundstiicke grenzten, mit Rodungs-
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bewilligung verkauft werden, wenn in der Gegend Mangel an Agrikulturgelande 
war. Dei Erlos wurde zur Deckung der Vorschiisse auf die laufende Schuld 
dem Schatzamt iiberwiesen. 

9. Durch Dekret vom 27. Marz 1852 wurde die VerauBerung von Staats
waldungen im Werte von 35 Mill. Fr. verfiigt und auBerdem der teilweise Ver
kauf der Giiter der Familie Orleans. Letzterer wurde durch G. v. 21. Dezember 
1872 eingestellt und die Zuriickgabe aller noch nicht verauBerten Giiter an die 
Familie Orleans beschlossen. 

Die vom Konig Louis Philipp 1830 seinen Kindern vermachten Giiter, 
zu denen bedeutende Waldkomplexe gehorten, wurden unterm 22. Januar 1852 
dem Staatsgute einverleibt und zugleich wurde deren Verkauf zur Dotation 
der Ehrenlegion angeordnet. 

Infolge dieser Gesetze wurden von 1852-1856 40960 ha fiir 38,4 Mill. Fr. 
verkauft. 

10. Damit war die Ara der groBen Waldverkanfe abgeschlossen. Jene der 
folgenden Zeit hatten insofern einen freundlicheren Charakter, als mit den
selben die Mittel fiir notwendige Verbesserungen der waldwirtschaftlichen 
Verhaltnisse aufgebracht werden sollten. Ein G. v. 28. Juli 1860 ordnet den 
Verkauf von Waldungen bis zu einem Erl6s von 21/2 Mill. Fr. an, um Mittel 
zum Bau von Waldwegen in den Staatswaldungen zu erlangen. Zu dem gleichen 
Zwecke wurden durch G. v. 13. Mai 1863 weitere VerauBerungen bis zum Erlos 
von 21/2 Mill. erlaubt. Um die nach dem G. v. 28. Juli 1860 betr. die Wieder
bewaldung der Berge den Gemeinden und Privaten zugesprochenen Unter
stiitzungsmittel im Gesamtbetrage von 10 Mill. Fr. aufzubringen, wurde der 
Finanzminister durch das gleiche Gesetz ermachtigt, bis zu 5 Mill. Fr. Staats
waldungen, die sofort gerodet werden durften, zu verkaufen, und zwar in dem 
Zeitraum yom 1. Januar 1861 bis 31. Dezember 1871. Die zweite Halfte von 
5 Mill. Fr. soll~e aus auBerordentlichen Holzhieben oder auch aus Mitteln des 
ordentlichen Budgets gewonnen werden. Das G. v. 8. Juni 1864 iiber die Berasung 
der Berge verzichtete auf die Deckung der Kosten durch Waldverkaufe und 
ordnete die Vornahme au13erordentlicher Holzhiebe an, um soviel als moglich 
den fiir diesen Zweck ausgeworfenen Kredit von 5 Mill. Fr. zu decken. Nach 
dem G. v. 13. Mai 1863 sollten die Diinenwaldungen fiir Rechnung des Verwal
tungsjahres 1864 verkauft werden. Ferner wurde durch G. v. 18. Juli 1866 
zugunsten der Amortisationskasse der Verkauf von Domanialwaldungen und 
die Vornahme von auBerordentlichen Holzhieben bis zu dem Betrage von 
21/2 Mill. Fr. angeordnet, nachdem durch das G. v. n. Juli 1866 die samtlichen 
Staatswaldungen dieser Kasse verpfandet worden waren. 

Auf Grund dieser Gesetze wurden von 1861-186527259 ha um 24,4 Mill. Fr., 
von 1860-1870 3731 ha um 5,85 Mill. Fr. Staatswaldungen verkauft. 

Mit dem G. v. n. Juli 1866 wurden die Staatswaldverkaufe endgiiltig ab
geschlossen. Seit 1870 fanden solche nicht mehr statt. 

1m Jahre 1872 wurde in der Kammer der Antrag gestellt, aIle Domanialwaldungen, 
mit Ausnahme jener von Fontainebleau, St. Germain und Compiegne, Offentlich zu ver
steigern, um die Mittel "zur Befreiung des Landes von der Okkupation" zu erhalten. Moti
viert wurde dieser Antrag hauptsiichlich durch den Hinweis auf die geringe Rente del' Staats
waldungen. 1m Jahre 1879/80 sollte zur Ausfiihrung der Bertschen Schulprojekte, und 
zwar zur Herstellung der dafiir erforderlichen Gebaude ein Fonds von 200 Mill. Franken 
gebildet werden durch VerauBerung von Staatsforsten und anderen Staatsgiitern. Beide 
Antrage kamen nicht zur Durchfiihrung. 

n. 1m ganzen betrug die von 1814-1870 verkaufte Staatswaldflache 
352645 ha, der Erlos 306,4 Mill. Fr. Davon treffen auf das zweite Kaiserreich 
(1852-1870) 71 950 ha mit 68635586 Fr. Der Verlust von ElsaB-Lothringen 
hatte Frankreich 150785 ha Staatswald gekostet einschlie.Blich von 16 ~OO ha 
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gemeinschaftlichtlr Waldungen, an welchen der Staat Teilhaber ist. Von den 
Waldungen des Hauses Orleans waren 8510 ha um 10,8 Mill. Fr. verkauft 
worden, dazu noch fiir 19,5 Mill. Fr. sonstige Dom.i.i.nen. Zuriickgegeben wurden 
dieser Familie 1872 24667 ha Waldo 

IV. Verhaltnis der Staatswaldnngen zum Gemeinde
verband. 

Wie die jetzigen Gemeindebezirke gebildet und die Gemeinden hinsicht
lich ihres finanziellen Haushaltes selbstandig gestellt wurden, muBte auch zu 
der Frage Stellung genommen werden, ob die groBeren geschlossenen Guts
komplexe und vor allem die Staatswaldungen einem Gemeindeverband ein
verleibt werden so11t.en oder nicht. Die groBe Mehrzahl der deutschen Staaten 
trug der historischen Entwicklung Rechnung und belieB jene Waldungen, die 
in friiherer Zeit in keinerlei Beziehung zu der Ortsgemeinde standen, als selb
standige Gemarkungen bestehen mit der Ma.Bgabe, daB die Eigentiimer der
selben aIle den Gemeinden fiir ihren Bezirk auferlegten Leistungen offentlich
rechtlicher Natur innerhalb der selbstandigen Gemarkungen allein zu erfiillen 
haben. Sind die Staatswaldungen dem Gemeindebezirke einverleibt, dann 
werden dieselben wie aHe anderen Grundstiicke zu den Gemeindesteuern und 
sonstigen Lasten herangezogen. Diesen Leistungen des Fiskus stehen nur ver
haltnismaBig geringe Gegenleistungen seitens der Gemeinde gegeniiber; ins
besonders zieht der Staat als Waldbesitzer keinen Nutzen aus den oft sehr kost
spieligen gemeindlichen Einrichtungen fiir Schulen, Kirchen, Armenversorgung, 
Verkehrswege, Beleuchtung, Wasserversorgung usw. Wenn der Staatswaldbesitz 
einen groBeren Umfang hat, werden die Gemeinden und besonders die kleineren 
durch den hohen Steuerbeitrag des Fiskus zu Luxusausgaben geradezu verleitet. 
Au13erdem beziehen oft auch solche Gemeinden die Steuerbetrage, in deren 
Bezirk die fiir die Holzabfuhr in Betracht kommenden Fuhrwege nicht einmal 
liegen. 

Das Interesse der Gemeinden ist natiirlich auf die Einbeziehung der Staats
waldungen in den Gemeindeverband gerichtet. Unter dem Drucke revolutionarer 
Zeiten wurden daher in Frankreich durch Gesetze von 1790 und in Wiirttemberg 
durch G. v. 18. Juni 1849 "betreffend die Ausdehnung des Amts- und Gemeinde
verbands auf samtliche Teile des Staatsgebietes", hier unter Beseitigung der 
sog. "exemten Giiter"; aIle Staatswaldungen den Gemeindebezirken angegliedert. 
Innerhalb des Deutschen Reichesexist.ieren daher gegenwartig auf dem linken 
Rheinufer (ElsaB-Lothringen, Pfalz, Rheinland), dann im ehemaligen Herzog
tum Nassau (Reg.-Be~. Wiesbaden) und in Wiirttemberg keine ausmarkischen 
Waldungen wie iiberhaupt keine gemeindefreien Grundstiicke. 

Bayem r. d. Rh. Nach der Gemeindeordnung von 1869 (Art. 3) bilden 
groBere Waldungen, Freigebirge und Seen eigene, von dem Gemeindeverband 
ausgeschlossene Markungen, d. h. wenn sie zur Zeit des Inkrafttretens des 
Gemeindeediktes vom 17. Mai 1818 ausm.i.i.rkisch (gemeindefrei) waren und 
seit dieser Zeit es blieben. Bestehen darin bleibende Niederlassungen oder 
werden solche neu begriindet, so werden dieselben mit den dazu gehorigen 
Grundstiicken einer der nachstgelegenen Gemeinden zugeteilt. Die Ortspolizei 
steht innerhalb der ausmarkischen Bezirke der DistriktspolizeibehOrde (Bezirks
amt) zu. Mit gemeindeobrigkeitlichen Befugnissen sind die Eigentiimer dieser 
Bezirke somit nicht ausgestattet. 

Unter Freige birgen sind die - keinem Gemeindebezirke zugehOrigen, grolltenteils 
im Staatseigentum befindlichen - teils Oden und kaWen, teils zur AlpenwirtBchaft ale 
Weide dienenden Regionen der Gebirge verstanden. - Der Ausdruck Freigebirg kommt 

End res, Forstpolitik. 2. Auf!. 28 
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schon in der FO. v. 1616 vor, indem es im Art. 53 heiBt: "Aber an unsern Freigebirgen, 
da man uns bishero keinen Zins geben, solI man fiirderhin auch keinen Forstzins geben, 
und sollen unsere Landstand, welche auch Holz an den Gebirgen haben, in denselben auch 
diese Ordnung halten." Art. 63: "Aber die Windwiirf, so an den Freigebirgen liegen, soIl 
man zu bezahlen nicht schuldig sein." Nach Kreittmayrs Anmerk. zum bayer. LR. 
(II, 8, § 15, Nr. 2) sind die Freigebirge von der Beobachtung der Forstordnungen nicht 
ausgeschlossen; "denn sie heiBen nicht darum Freigebirg, weil sich hierin eine unein
geschrii.nkte vollkommene Freiheit im Holzschlag befindet, sondern weil diejenige, welche 
ihr Holz von dort zu empfangen haben, obgedachtetmaBen von dem sonst gebrauch
lichen Forst· oder Waldzins befreiet sind." In Nr. 3 derselben Anmerkungen ist 
Freigebirg als gleichbedeutend mit Hochgebirg bezeichnet (Kahr 75f.). 

Was "groBer& Waldungen" sind, ist gesetzlich nicht naher bezeichnet. Nach einer 
Finanzminist.-E. v. 1832 solI fiir Staatswaldungen die GroBe von 500-800 Tagw. maB
gebend sein; dies ist jedoch nicht bind end. Der Gesetzgeber hatte zunachst die Staats
waldungen im Auge. Doch gibt es auch ausmii.rkische Gemeinde· und Privatwaldungen. 
DaB die Waldung nur im Eigentum einer Person oder im ungeteilten Eigentum mehrerer 
Personen stehe, ist nicht erforderIich (Kahr 77, 82). 

Die Eigentiimer der ausmarkischen Waldungen haben die im offentlichen 
Interesse begriindeten gesetzliehen Verpflichtungen der Gemeinden zu erfiillen, 
insbesondere die erforderlichen Verbindungswege, Briicken, Stege, sowie die 
zur Verhiitung von Ungliicksfallen erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen her
zustellen und zu unterhalten. Der Markungsbesitzer hat daher z. B. fiir einfache 
Beerdigung der in der Markung aufgefundenen Leichen zu sorgen. Staats
und DistriktsstraBen, welche durch den Wald ziehen, hat der WaldeigentUmer 
nicht.zu unterhalten. Zu den Kreis- und Distriktsumlagen haben auch die aus
markischen Waldungen beizutragen auf Grund der vorgemerkten Steuerver
haltniszahlen. - Die in einem Gemeindebezirk liegenden Staatswaldungen 
sind auBerdem auch gemeindeumlagenpflichtig nach MaBgabe des Grund
steuerkatasters. 

Rheinpfalz. In oer Rheinpfalz gibt es keine ausmarkischen Bezirke. Der 
Grundsatz· der Gemeindeordnung von 1869, daB jedes Grundstiick einem 
Gemeindebezirk angehoren muB, wurde schon durch das G. v. 18. Januar, 
16./26. Februar und 4. Marz 1790, die Einteilung Frankreichs in Departements 
betreffend, eingefUhrt. Ferner verfUgte ein G. v. 2. messidor VII (20. Juni 1798), 
daB jedes Grundstiick in der Gemeinde zu besteuern sei, in der es liegt. Trotz
dem wurde bei den in den 1820er Jahren in der Pfalz durchgefiihrten Teilungen 
von Waldern, welche mehrere Gemeindcn gemeinschaftlich besessen hatten, 
in der Regel bestimmt, daB der einer Gemeinde dem Eigentum nach zufallende 
Teil als zum Banne der betreffenden Gemeinde gehorig zu betrachten sei, 
auch wenn dieser Teilwald von dem Bezirke einer fremden Gemeinde umschlossen 
ist (Exklaven). Man wollte damit vermeiden, daB die Eigentumsgemeinde 
an die fremde Gemeinde aus ihrem Waldbesitz Gemeindeumlagen zahlen muB 1). 

Das bayerische Forstii.rar zablte an Kreis., Distrikts- und Gemeindeumlsgen im 
ganzen: 1868 0,307, 1875 0,668, 1880 0,761, 1885 0,724, 1890 0,782, 1895 0,878, 1900 
0,964, 1905 1,053, 1910 1,234, 1912 1,104 Mill. Mark. 

PrenJlen. Die "selbstandigen Gutsbezirke" sind raumlich abgegrenzte 
Gebiete, deren Territorien und deren Bewohner nicht durch einen Gemeinde
verband zusammengehalten werden, sondern der obrigkeitlichen Gewalt eines 
Gutsherrn unterworfen sind. ("Dominium. CO) Dem Gutsherrn obliegen die 
Pflichten und Leistungen der Gemeinde. Die Gutsbezirke haben keine korpora
tive Verfassung. Zum Teil sind sie historisch entstanden, zum Teil durch einen 
besonderen Staatsakt geschaffen. Der Gutsherr ("Besitzer des Gutes") hat 
die Kommunallasten (fUr Verwaltung, Polizei,. Wegebau, Standesamt) aus 
seinen Privatmitteln zu bestreiten und vereinigt in sich die Funktionen der 
Kommunalorgane, des Gemeindevorstandes ("Gutsvorsteher") und der 

1) Wand, Gemeindeordnung, 3ff. 
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Gemeindeversammlung. Er braucht niemals die Zustimmung der Gutsange
horigen einzuholen, kann aber auch die Ortskommunal1asten, ausgenommen 
die fiir Armenpflege und Schullasten, niemals auf dieselben umlegen. In Ost
und WestpreuBen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen (Geltungs
bereich der Kreisordnung von 1872) bildet die Mehrzahl der staatlichen Ober
forstereien eigene Gutsbezirke; dieselben sindferner vertreten in Posen, 
Schleswig-Holstein und im Reg.-Bez. Kassel. Sie fehlen in der Rheinprovinz, 
im Reg.-Bez. Wiesbaden und in Hohenzollern. Der Forstgutsbezirk umfaBt 
meistens eine Oberforsterei. 

In den fiskalischen Forstgutsbezirken ist der Oberforster der Gutsvor
steher. Er ist die Obrigkeit des Gutsbezirkes und sofern er nicht zugleich 
selbst Amtsvorsteher ist, Organ des Amtsvorstehers fiir die Polizeiverwaltung. 
Ferner ist er Standesbeamter fiir die Gutsbezirke, wenn die Wahrnehmung 
dieser Geschafte, wie es in neuerer Zeit angestrebt wurde, nicht anderen geeigneten 
Personen iibertra~en ist. - 1m Gebiete der Kreisordnung fUr die ostlichen 
Provinzen von 1872 und der Provinzialordnung von 1875 iet jeder Kreis noch 
in Amtsbezirke eingeteilt. Dieselben umfassen rriehrere Gemeinden und Guts
bezirke und stehen somit zwischen Kreis und diesen. Umfangreichere Guts
bezirke von abgesonderter Lage konnen fUr sich als Amtsbezirk erklart werden. 
In diesen ist der Oberforster der Amtsvorsteher (Amtmann, Biirgermeister); 
aber auch in gemischten Amtsbezirken kann ihm diese Funktion iibertragen 
werden. Als solcher iibt er die ganze Polizei aus und untersteht wie auch der 
Gutsvorsteher dem Landrat. 

Die Steuerverpflichtungen der Gutsbezirke waren im alten Staat wie 
folgt geregelt: 

Sowohl der Besitzer eines selbstandigen Gutsbezirks wie dessen Einwohner 
haben zu den Kreis- und Provinzialabgaben beizutragen. Der Forstfiskus 
wird anstatt der Kreiseinkommensteuer mit erhohten Zuschlagen zur Grund
und Gebaudesteuer herangezogen, indem letztere um die Halfte des Prozent
satzes erhoht wird, mit welcher die Einkommensteuer zu den Kreisabgaben 
herangezogen wird. Die einem Gemeindebezirke einverleibten fiskalischen 
Forste sind auch noch der Gemeindeeinkommensteuer unterworfen (Kommunal
abgabengesetz yom 14. Juli 1893, § 33). Fiir diesen Zweck wird das Rein
einkommen aus dem Forst- und Domanenbesitz aus dem Grundsteuerreinertrag 
nach dem Verhaltnis berechnet, in welchem der in der betreffenden Provinz 
aus diesem Besitz erzielte etatsmaBige 'OberschuB' der Einnahmen iiber die 
Ausgaben zum Grundsteuerreinertrag steht. Dieses Verhaltnis (Prozentsatz) 
wird jahrlich durch den Minister festgestellt 1). 

1m Jahre 1893 gehOrten von der Gesamtforstfliiche zu den Gemarkungen der Stadte 
4,9%, der Landgemeinden 37,8, der Gutsbezirke 29,0, der Forst- und sonstigen Bezirke 
28,3 1). 

Sachsen. Nach dem G. v. 21. April 1873, der Landgemeindeordnung yom 
24. April 1873 und der Stadteordnung gleichen Datums bilden die bisher zu 
keinem Gemeindeverbande gehorig gewesenen Waldungen, Domanen, Ritter
giiter und sonstige Giiter "selbstandige Gutsbezirke". Die Besitzer der
selben sind fUr den Gutsbereich zu allen Pflichten und Leistungen verbunden, 
die fiir den Gemeindebezirk der Gemeinde im offentlichen Interesse obliegen. 
Als Gutsvorsteher haben sie die obrigkeitlichen Befugnisse und Pflichten in 
demselben Umfange wie der Gemeindevorstand. Die Gutsvorstehergeschafte 
fiir den Wald, soweit derselbe zum Gutsbezirke gehort, fiihrt einschlieBlich 

1) Sohon, Kommunalverbii.nde, 339ff. - Worterbuoh des Staats- und Verwaltungs
rechts 2. A., II, 299. - Schlieckmann, 184,423, 448ff. - Donner, 159,282. - Statistik 
in Z. f. F. u. J. 1897, 65. 

28* 
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der daselbst befindliehen Hauser bei fiskalischen Waldungen der Revierver
walter. Zu diesen Gesehaften zahlen: Standesamtswesen, Wegebau, Militar
leistungen, Sehornsteinfegerbezirke, Kranken- und Invalidenversicherung, 
Fleischbesehau usw. 1). Naeh der V. v. 20. Miirz 1905 ist der Revierverwalter 
als Gutsvorsteher der Amtshauptmannsehaft unterstellt und erhiilt von derselben 
"EntschlieBungen und Anweisungen". 

Baden. Naeh der Gemeindeordnung yom 14. Mai 1870 bleiben Waldungen, 
einzelne Hofe und andere Giiter, die seither keinen Ortsgemarkungen zugehort 
haben, als t'esondere Gemarkllngen aueh ferner davon getrennt (Wald
gemarkungen). 

Hessen. "Selbstandige Gemarkungen" bilden einzelne standesherr
liehe und Domanialwaldungen. Dieselben sind in polizeilicher Hinsicht benach
barten OrtsgemarkungeIi zugeteilt, haben jedoeh zu den Gemeindelasten nieht 
beizutragen und alles zu leisten, was den Gemarkungen obliegt (Landgemeinde
ordnung 1874). 

Braunschweig. GroBere Forstbezirke und an den Landesgrenzeu belegene 
Grundflaehen konnen, sofern sie Land ohne Leute sind, "a bgesonderte 
Gemarkungen" mit einem eigenen Lokalpolizeibeamten hilden. 

Auch in Anhalt, Lippe, Schwarzburg·Rudolstadt und ·Sondershausen, 
ReuB j. und a. L. bilden Domanenwaldungen selbstandige Gutsbezirke. - In Oster
reich gab es bisher in Galizien und Bukowina selbstandige Gutsgebiete, abgeschwacht 
auch in Mahren. 

v. Die Eignnng des Forstbetriebs fur den Staat. 
Naehdem die zu Anfang des 19. Jahrhunderts auf den Verkauf der Staats

waldungen geriehtete Bewegung ab~flaut und deren Bestand in der offentliehen 
Meinung wieder gesichert war, wurde die Frage in der volkswirtschaftliehen und 
forstliehen Literatur yom akademisehen Standpunkt aus weiter erartert, aber 
weniger yom Gesiehtspunkt der VergroBerung als der Beibehaltung und Existenz
berechtigung der vorhandenen Staatswaldfliiche. Die hier geltend gemaehten 
Griinde fUr und wider die ZweekmiiBigkeit des Staatswaldbesitzes sind durch 
die A.nderung der politischen und wirtschaftlichen Verhaltnisse im Verlaufe 
der letzten 100 Jahre zum graBten Tail 'abgeschwacht oder hinfallig geworden. 

Nach der Zusammenstellung von Lehr I) wurden ungefahr folgende Gesichtspunkte 
geltend gemacht: 

1. Griinde fiir den Staatswaldbesitz. Der Private suche einen moglichst hohen 
Gewinn, konne deshalbden gesamten Holzbedarf und namentlich den Bedarf an Stark
holz nicht decken. AIs ewige Person konne der Staat auf den Ersatz aufgewendeter Kosten 
eher warten als der Private. Der Staat konne ohne Riicksicht auf den Reinertrag auf kleiner 
Flache mehr Holz erziehen, wodurch Kulturland frei werde. Was ihm an Einnahmen ent
gehe, werde durch die Hebung der Gewerbe und durch deren Steuerkraft wieder herein· 
gebracht. 

Nur der Staat sei reich genug, die groBen Waldflii.chen Z!l bewirtschaften und.etwaige 
Nachteile zu tragen. Die Betriebsfiihrung sei einfach, die "Obelstande der Beamtenwirt
schaft fielen hier nicht ins Gewicht. 

Die Staatsforste bilden eine bequeme, gute und stetige Einnahmequelle und einen 
Schutz gegen Steueriiberbiirdung. Der Staat werde von den Steuerzahlem unabhangiger. 
In Zeiten. der Not konne der Staatswald verauBert, verpfandet oder stark ausgenutzt 
werden. 

1) von der Mosel; Handworterbuch des sachs. Verwaltungsrechts. 1901, 199, 610ff, 
I) Eine detaillierte Aufzahlung der Griinde, welche von den einzelnen Schriftstellem 

fiir und gegen den Staatswaldbesitz ins Feld gefiihrt wurden, findet sich bei Lehr, Forst· 
politik im Handb. d. Forstw., 3. Aufl., IV, 193ff.. Leo in Suppl. zur Monatschr. f. Forst· 
u. Jagdwesen. 3. Heft 1870. - U. Miiller, tiber StaatswaldverauBerungen. Dissert. 
Tiibingen 1894, - Auah A. Wagner, Finanzwissenschaft. 3. Aufl., I, 571ff. 



Die Eignung des Forstbetriebs fUr den Staat. 437 

Die Erhaltung der Domanen verhindere die .Anhiiufung von privatem GroBgrundbesitz. 
Da der Staatswald die Interessen der Gesamtheit wahre, konne man den Privatwald von 
der Aufsicht frei lassen. Die Holzkaufer konnten ohne Staatswald von den Privatwald· 
besitzem ausgebeutet werden. 

2. Griinde gegen den Staatswaldbesitz. Die Regierung konne gesttitzt auf die 
Einnahmen aus dem Staatswald und ibr Beamtentum das Steuerbewilligungsrecht der 
Volksvertretung beeintracbtigen, ibr genehme Parteien begtiustigen und Landstriche, 
deren Bewohner der gegnerischen Partei angehorten, verktirzen. Der Staat konne &eine 
fiskalischen IntereAsen in der Gesetzgebung und Wirtschaftspolitik in den Vordergrund 
stellen und seine Beamten politisch ausntitzen. Durch die Steuererleichterung infolge des 
Domanialbesitzes werde das PflichtbewuBtsein des Volkes gegen den Staat abgeschwacht. 

Die Existenz groBen StaatsvermogenA reize die Feinde zur.~ Herau.fbeschworung eines 
Krieges. 

Der Domiinenbesitz benachteilige die Erwerbsmoglichkeit der Privaten. Der Staat 
wirtschafte teuerer alB die Privaten. Man solIe den Staatswald verkaufen und mit dem 
Erlos Scbulden tilgen. 

Gegenwartig wird die Existenzbereehtigung des bestehenden Staatswald
besitzes allgemein und ruekhaltslos anerkannt und eine VergroBerung eher 
beifallig als abwehrend aufgenommen. Zum Teil ist diese Volksstimmung ein 
AusfluB der sozialisierenden Ideen, die von der Staatstatigkeit alles erhoffen 
und alles verlangen, zum Teil kommt darin aber aueh die Befriedigung uber 
die finanziellen Erfolge der Staatswaldwirtsehaft zum Ausdruek. 

ZweifeIlos eignet sieh die Forstwirtsehaft vermoge ihrer Arbeitsextensitat 
und Kapitalintensitat fUr den Staatsbetrieb besser als aIle anderen Erwerbs
betriebe. Sie kann im Vergleieh zur Landwirtsehaft mit verhaltnismaBig wenigen 
Beamten und Arbeitern betrieben werden. Man braueht keine in Hausgemein
schaft zu unterhaltende Dienstboden, keine Wirtsehaftsgebaude, keine Lager
raume, kein lebendes Inventar (Viehbestande) wie bei der Bewirtschaftung 
landwirtsehaftlieher Domanen. Diese werden daher seitens des Staates aueh 
regelmaBig verpaehtet. Die forsttechnisehen MaBnahmen konnen auf lange 
Zeit hinaus festgelegt werden, der Holzverkauf vollzieht sieh mit einer gewissen 
GesetzmaBigkeit, er kann leicht dirigiert und kontrolliert werden. Die Forst
wirtsehaft liefert nur ein Hauptprodukt, das Holz, die Landwirtschaft Dutzende 
von Erzeugnissen, deren Preise vonder rasch weehselnden Konjunktur abhangig 
sind. In der Landwirtschaft greifen die verschiedenen Betriebe so stark inein
ander uber, daB die Prufung der Einnahme- und Ausgabeposten sehr sehwierig, 
ja oft unmoglieh ist. Der Verbraueh der in dem eigenen Betrieb erzeugten 
Betriebs- und Lebensmittel ist lediglieh dem pflichtgemaBen Ermessen des 
Verwalters anheimgestellt, in der Forstwirtschaft kommt die Verwendung von 
Holz fur den Eigenbetrieb kaum in Betracht und wenn sie erfolgt (Wegebau, 
Einzaunungen), ist der Verwendungsnaehweis leieht zu priifen. AuBerdem 
liegt gerade in dem Umstand, daB die Staatsforstwirtschaft nur mit Tage
lohnern und in der Hauptsache mit Akkordlohn arbeitet, und daB infolge
dessen jede einzelne Arbeitsleistung reehnerisch naehgewiesen werden muB, 
das sieherste Kontrollmittel fUr die Richtigkeit der Betriebsausweise. Der 
forstliehe Betrieb IaBt sich viel eher in bureaukratisehe Formen zwangen als 
der landwirtsehaftliche. Andererseits bleibt allerdings die Tatsache bestehen, 
daB der Staat teuerer wirtschaftet als der Private. 

Der Staatswald bildet gleichsam den Kern, um den sich die Gemeinde
und Privatwaldungen gruppieren. Daher solI die Staatswaldwirtschaft nach 
der technisehen Seite hin fUr die Bewirtschaftung der ubrigen Besitzarten 
vorbildlieh sein, wenn aueh nicht aIle MaBnahmen des Staatsforstbetriebes 
fUr den Gemeinde- und Privatwald geeignet sind. Fur die Handhabung der 
Forstpolizei sind staatlich qualifizierte Forstbeamte nicht zu entbehren. Da 
wo der Staatswaldbesitz fehlt, mussen besondere Forstpolizeibeamte bestellt 
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werden (Osterreich). Auch fiir die Beaufsichtigung und Bewirtschaftung der 
Gemeindewaldungen sind Staatsforstbeamte llotig. 

Der Anteil der Staatswaldflache an der Gesamtwaldflache ist in den ein
zelnen Staaten verschieden groll und ist in kleineIem Ausmall immer Anderungen 
unterworfen. Der Verkauf und Ankauf ist oft geboten mit Riicksicht auf die 
Arrondierung, auf die Abstollung von Parzellen, die die Verwaltungs- und 
Schutzkosten nicht lohnen, auf die Erweiterung des landwirtschaftlichen 
Gelandes bei ortlichem Bedarf, auch aus finanziellen Riicksichten, wenn in 
der Nahe von Stadten und zu industriellen Anlagen der Waldboden hoch
wertiges Bauplatzareal geworden ist. Aullerdem wird der Staat wie jeder andere 
Waldbesitzer oft zur Verau13erung im offentlichen Interesse gezwungen, wie 
zur Anlage von Eisenbahnen, Stra13en, Wasserleitungen, Friedhofen, bisher 
auch zu Truppeniibungsplatzen. Gerade fiir diese Zwecke wird der Wald
boden gern ausgesucht, weil er billiger ist als landwirtschaftlicher Boden und 
menschenleerer. In neuester Zeit wird der Staatswaldboden auch fiir Sied
lungszwecke in Anspruch genommen und ein weiteres Problem ist die Aus
scheidung von "Schonwaldungen" (Dauerwaldungen) in der Umgebung der 
Stadte. 

Fiir Truppeniibungsplatze wurden vor dem Kriege bedeutende Waldflachen verwendet 
und gerodet bei Grafenwohr (Bayern), bei Orb (Reg.-Bez. Kassel), im Kreis Neustetten 
und Deutsch-Krone (Osten), bei Bitsch (Lothringen). 

Der Verband GroB-Berlin erstand durch den sog. "Dauerwaldvertrag" vom 
27. Marz 1915 vom preuBischen Forstfiskus im Westen, Norden und Siidosten Berlina 
eine Waldflache von 10034 ha (davon 9669 ha forstlich benutzt) um 50 Mill. Mark "zum 
Atemholen" mit der vertraglichen Bindung, die Flii.che in ihrem wesentlichen Bestande 
a.ls Wa.ldgelande zu erhalten. Dazu gehOren der Grunewald, Teile der Oberforsterei Tegel, 
Griinau, Kopenick usw. 

Eine Vergro13erung der Staatswaldflache kann sich ergeben als Folge der 
dem Staate obliegenden Verpflichtung zur Korrektur schadlicher Zustande 
in bezug auf die Bodenkultur und Sozialwirtschaft. 

Es konnen Ankaufe von Wald und von landwirtschaftlich beniitzten Boden 
zum Zweck der Aufforstung geboten sein, wenn es sich darum handelt, die 
Fehler einer zu weitgehenden Kolonisation .in den vergangenen Jahrhunderten 
wieder gut zu machen. Um die entlegenen rauhen Waldgebirge zu bevolkern 
und aufzuschlieBen, oft auch mit Hilfe des Bergbau- und Glashiittenbetriebes, 
wurden von den Grund- und Landesherren, vornehmJich von den Klostern, 
in diesen Gegenden Dorfer und Hofe gegriindet, deren Bewohner bei del' friiheren 
Naturalwirtschaft sich als Grundholden einer wohlwollenden Grundherrschaft 
Init einfacher Lebensweise durchfristen konnten, unter den heutigen Verhalt
nissen aber der freien Konkurrenz wirtschaftlich nicht mehr gewachsen sind. 
Der unaufhaltsame Niedergang dieser Bevolkerung, die oft auch die moralische 
Kraft verloren hat, kann nur dadurch aufgehalten werden, daB der Staat die 
Gemarkungen zum Zwecke der Aufforstung ankauft und damit den Besitzern 
die Gelegenheit bietet, sich an anderen Orten eine ergiebigere Erwerbsquelle 
zu suchen. 

In Sachsen kaufte der Staat seit etwa 1870 bis vor dem Kriege im Vogtland herunter
gewirtschaftete Privatwaldungen und unbestockte Griinde auf (Auerbacher Bezirk), weil 
die Landwirtschaft teils wegen des schlechten Bodens und rauhen Klimas, teils wegen der 
durch die Industrie gesteigerten Arbeitslohne und des direkten Mangels an Arbeitern nur 
mehr ein schlechtes Fortkommen ,hat. Der kleine bauerliche Besitzer findet es auBerdem 
auch gewinnbringender, seine eigene Arbeitskraft und die 'seiner Familienangehiirigen in 
der Fabrik oder Hausindustrie zu verwerten als im eigenen landwirtscha£tlichen Betrieb. 
Die bei diesem befindlichen Privatwaldungen sind fast ausnahmslos devastiert. (Moller, 
Gelandeerwerbungen des kgl. sachsischen Forstfiskus im Vogtland. Miinchen 1ge2. Dissert.) 

Nach der Geschiiftsordnung fiir die siichsiscne Staatsforstverwaltung 
von 1910 (§ 196£.) werden Erwerbungen zur VergroBerung des Staatsforstbesitzes aua 
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allgemeinen volkswirtschaftlichen Griinden vorgenommen, wenn es sich handelt um die 
Erwerbung von Gnmdstiicken auf kahlen Hohenziigen zur Anlegung von Schutzwaldungen, 
um die Erwerbung mangelhaft bewirtschafteter bauerlicher Holzgrundstiicke und von 
seither landwirtschaftlich genutzten Grundstiicken, auf denen die LandwirtBchaft nicht 
mehr mit Erfolg betrieben werden kann. Von dem Ankauf ganzer Bauerngiiter ist in der 
Regel a bzusehen. 

In Baden erwarb das Domanenarar in den letzten Jahrzehnten auf dem hohen Schwarz· 
walde viele Privatgrundstiicke, die wegen der rauhen Lage unter den heutigen Verh.iiJtnissen 
fiir den landwirtschaftlichen und iiberhaupt fiir den privatwirtschaftlichen Betrieb sich 
nicht eignen. In erster Linie gelangte Wald und absoluter Waldboden in abgelE'genen 
Gegenden und im Schutzwaldgebiet zum Ankauf, wenn die Besitzer durch auBere Um· 
stande zur AbstoBung gezwungen wurden oder eine AUBnutzung der schlechten wirtschaft
lichen Lage derselben dUTch Giiterhandler zu befiirchten war. Zunachst wurde dabei im 
Auge behalten, daB durch den Wegkauf von landwirtschaftlichem Gelande die iibrig
bleibende Flache fUr den landwirtschaftlichen Betrieb nicht zu klein wurde. War dies 
jedoch nicht zu umgehen und wollte der Bauer auf jeden Fall verkaufen, so wurden auch 
ganze Giiter erworban (bis 1908 im ganzen 177), wenn der absolute Waldboden bedeutend 
iiberwog und auch sonst eine lohnendc Landwirtschaft nicht betrieben werden konnte. AUB 
diesen Erwerbungen werden kleine Giitchen herausgeschnitten und an !ias Forstschu z
personal und an Waldarbeiter verpachtet. Dadurch erhiUt sich das Alar die fiir die 
Waldarbeit notigen Arbeitskrafte, die auBerdem auch durch den TraUBport des H~lzes 
mit eigenem Gespann sich Verdienst verschaffen konnen. Die Gebaude unterhalt das Arar. 
Der fiir diesen Zweck nicht notige, aber zur Landwirtschaft gut geeignete Boden wird 
entweder an andere Landwirte verpachtet oder verkauft oder vertaUBcht. Alles iibrige 
wird aufgeforstet. (Pfefferkorn, Gelandeerwerbungen des groBh. badischen Domiinen
arars auf dem hohen Schwarzwald. Miinchen 1900. DiBBert.) Allerdings wurden in Baden 
in neuerer Zeit auch Stimmen laut, daB der Staat mit den Aufforstungen zu weit ge
gangen sei. 

Der Staat hat ferner die Aufgabe, aufforstungsfahige Odflachen mit ab
solutem Waldboden in seinen Besitz zu bringen und zu bewalden. Dadurch 
konnen fUr die kommenden Generationen Vermogenswerte von bedeutender 
Robe geschaffen werden. Werden auf diesem Wege noch Schutzwaldungen 
auf Berghangen begrundet, dann gewinnen diese Unternehmungen eine erhohte 
staatswirtschaftlicbe Bedeutung. 

Endlich kann der Staat Veranlassung haben, parzellierte Waldflachen zu 
erwerben, wenn erwiesen ist, daB dieselben in der Hand der bisherigen und nach
folgenden Besitzer dem sicheren Ruin entgegengehen und forstpolizeiliche 
ZwangsmaBregeln versagen. Doch sollen und werden diese FaIle die Ausnahme 
bilden (vgl. Schutzwaldungen S. 233). 

Die durch die genannten Veranlassungen und MaBnahmen bedingten Ver
schiebungen und VergroJlerungen der Staatswaldflache mussen indessen die 
Grenze bilden, uber welche hinaus eine Vermehrung des Staatswaldeigentums, 
dessen jetziger Umfang ein Produkt der geschichtlichen und kulturellen Ent
wicklung ist, nicht angestrebt wird. 

VI. Die staatliche Monopolisierung der Waldwirtschaft 
und die Sozialisierung der Privatwaldungen. 

A. Allgemeines. 
Per Begriff "Sozialisierung" (Vergesellschaftung) wird um so vielgestaltiger 

und verworrener, je mehr man ihn seit der Revolution vom November 1918 
praktisch auszuwerten versucht. 

Der ursprunglicbe Gedanke des Sozialisierungsproblems liegt in der For
derung der Arbeitnehmer; an dem Gewinn aus den durch ihre Arbeit erzeugten 
Gutern Teil zu haben. Das Privatkapital als Produktions- und ErWerbsmittel 
musse daber in ein Kollektivkapital ubergefiihrt und der Ertrag desselben 
allen an der Produktion Beteiligten zugefiihrt werden. 
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Die sog. Stinnes-Gruppe hat im Herbst 1920 in ihrem Sozialisierungsprogramm fiir 
den Kohlenbergbau folgende Definition aufgesteIlt: 

"Sozialisierung iet die Sicherstellung, daB aIle Produktionsmittel im hOchsten geeamt
wirtschaftlichen Interesse der Volksgeeamtheit so voIlstiLndig und so rationell wie moglich 
ausgenutzt werden unter gleichberechtigter. vollwertiger Mitbeteiligungund dement
sprechender Mitbestimmung und Mitverantwortung aIler an der Produktion Beteiligten_ " 

Die naehstliegende Folgerung, daB dieses Ziel durch den ZusammenschluB' 
der Arbeiter zu Produktivgenossensehaften, d. h. durch die tJbergabe der Betriebe 
an die Arbeitersehaft erreieht werden konnte, hat sich fUr die praktisehe Aus
wirkung als irrtiimlich erwiesen, und zwar aus technischen, kaufmannischen 
und politischen Griinden. 

Die Idee der Sozialisierung wurde deshalb in das Problem der Gemein
bewirtschaftung iibergeleitet. Unter diesem Gesichtspunkt bedeut,et Sozialisie
rung die tJberfiihi:ung von privatwirtschaftlichem Erwerbsvermogen (Produk
tionskapital) in das Eigentum und den NatzgenuB offentlicher Gesellschafts~ 
verbande, oder die Umwandlung privatwirtschaftlicher Unternehmungen in 
gemeinwirtschaftliehe. Alr;t erstrebenswerteste Organisationsform hatte man bis
lang die Verstaatliehung oder als Ersatz die Kommunalisierung im Auge. Seit 
der Abzweigung einer besonderen radikalen kommunistisehen Partei von dem 
politischen Sozialismus riickte dieser aber von der Verstaatlichungsidee fUr 
jene Betriebe, deren Erfolg ohne die Triebkraft eines souveranen wirtschaft
lichen Fiihrers in Frage gestellt wird, siehtlieh ab, in der Erwagung, daB die 
schon bisher yom Staat und den Gemeinden gefiihrten Unternehmungen von 
keinem sozialen oder sozialistischen Geist getragen waren. Die Stellung des 
Arbeiters sei im Staatsbetrieb kaum eine andere als im Privatbetrieb. "Die 
Verstaatlichung ist eine Endform, die sieh kaum, oder doch nur unter ungeheuren 
Schwierigkeiten, in wirklich sozialistischem Sinne umgestaJten laBt. Denn sie 
hat ein viel zu groBes, durch bureaukratisehe und fiskalisehe Elemente ver
starktes Schwergewieht" 1). Man sueht nunmehr naeh anderen gemeinwirt
schaftliehen Organisationsformen (SelbstverwaItungskorpern), die den Arbeitern 
einen EinfluB auf die Betriebsfiihrung und Produktion sichern. 

Als mit dem Ausbruch der Revolution im Jahre 1918 die Sozialisierung 
zum Schlagwort geworden war, konstruierten siehdie einzelnen politischen 
und wirtsehaftlichen Gruppen den' Begriff nach ihren eigenen Anschauungen 
und Wiinschen. Auch nach der Richtung, daB man darunter die Aufteilung 
des Privatkapitales sowie des privaten und des staatliehen GroBgrundbesitzes 
unter die Besitzlosen und Minderbemittelten und die, welche sich zu diesem 
Zweck fur solche halt en, verstehen wollte. 

Diese auf Absehaffung des PrivlJ,teigentums gerichtete Bewegung, ein 
urspriingliehes Programm des theoretisehen Sozialismus, wurde dureh die Ver
fassung des Deutsehen Reiehs yom 11. August 1919, wonach das Eigentum 
von der Verfassung gewahrleistet wird (Art. 153), als bereehtigt nieht.anerkannt. 
Dagegen kann gegen Entsehadigung Grundbesitz zur Befriedigung des Woh
nungsbediirfnisses, zur Ford,erung der Siedelung und Urbarmaehung oder zur 
Hebung der Landwirtschaft enteignet werden (Art. 155). 

Der Sozialisierungsgedanke im Sinne der Ve~staatlichung oder Kommunali
sierung "geeigneter privater wirtsehaftlicher Unternehmungen" ist in Art. 156 
der Reichsverfassung aufreeht erhalten. 

1m Reichs-Sozialisierungsgesetz yom 23. Marz 1919, welches durch die 
Reiehsverfassung iiberholt ist, wird die gemeinwirtschaftliehe Erfassung der 
Kohlengewinnung, der Wasserkrafte und sonstiger natiirlicher Energiequellen, 
auBerdem aueh die Vergesellschaftung wirtschaftlieher Unternehmungen zur 

1) Max Cohen, Sozialismus wi.d Kohlensozialisierung. Berlin 1920. 
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Gewinnung von Bodenschatzen, zu welchen man auch die Waldungen zu 
rechnen geneigt war, ins Auge gefaBt. 

Die Verschiedenheit der Sozialisierungsvorschlage erklart sich in erster 
Linie mit dem verschiedenen Charakter der in den Sozialisierungsgedanken 
gestellten Unternehmungen. Hangt der Erfolg des Betriebes in erster Linie 
ven den quantitativen und qualitativen Leistungen der Arbeiterschaft ab, 
wenn auch unter der technischen und kaufmannischen Fiihrung des Unterneh
mers oder seiner Beamten, dann wird die Smdalisierung zu einer sozialpolitischen 
Frage der Arbeiter. In ihr liegt auch der Ausgangspunkt des Sozialisierungs
gedankens. Dariiber hinaus wird derselbe aber auch auf Wirtschaftsgebiete 
iibertragen, die einen vorwiegend verwaltungsmaJ3igen Charakter haben, deren 
Erfolg nicht in erster Linie auf der Arbeitsl.etatigung, sondern auf die zuver
lassige Bedienung der technischen Einrichtungen und des organisatorischen 
Aufbaues zuriickzufiihren ist. Sozialisierte Betriebe dieser Art nehmen. soweit 
der Staat als Unternehmer auf tritt, die Eigenschaft eines Monopoles an' (Eisen
bahn, Post, Telegraph, Fernsprechwesen). 

Die erwerbswirtschaftliche Betatigung des Staates ist nur begriindet, 
a) wenn die Interessen der Allgemf'inheit, in erster Linie die Deckung des 

Bedarfs oder die Verteilung des Nutzens, durch die staatHche Unternehmung 
besser gewahrt werden als durch die private, 

b) wenn eine Steigerung der Produktion und damit der volkswirtschaft
lichen Werte herbeigefiihrt wird (Produktionsproblem), 

c) wenn sich auch mit einem schwerfalligen Beamtenapparat noch giinstige 
finanzielle Ergebnisse erzielen Jassen. 

Dber jedem Sozialisierungssystem steht indessen die ewige Wahiheit, daB 
der Ausgangspunkt alIes wirtschaftIichen Handelns das Streben nach Erwerb, 
Gewinn, Besitz und Eigentum ist. Freiheit der Person, Freiheit und Schutz 
des Privateigentums und der Arbeitskraft sind die natiirlichen Grundpfeiler 
der Kultur und des wirtschaftlichen Fortschrittes. Der Individualismus und 
Egoismus sind starkere wirtschaftliche Krafte als die Gemeinwirtschaftund 
die Gemeinschaftsgesinnung. Man kann Giiter und Einrichtungen sozialisieren, 
aber nicht die menschliche Natur. Die Schwache und die Unfruchtbarkeit 
des radikalen Sozialismus Iiegt daher, wie Adolph Wagner zutreffend her
vorgehoben hat, in seiner Psychologie I), Naturam expeJlas furca, tamen usque 
recurret (Horaz). Selb'3t die agrarisch fundierten Markgenossenschaften, die 
als isolierte Siedlungen die denkbar einfarhsten und natiirlichsten sozialistischen 
Wirtschaftsgebilde waren, wurden durch die Differenz der natiirJichen Ver
anlagung ihier Mitglieder in bezug auf Intelligenz und FleiB gesprengt. Auch 
hier gab es sehr bald Reiche und Arme trotz des urspriinglich gleich abgemes
senen Landeigentums und des gleichen Anspruches an AJlmende und Wald, 

B. Die Grunde gegen die Sozialisierung der Priv~twaldungen. 
Die Sozialisierung der Waldwirtschaft konnte praktisch n'1r in der Dber

fiihiung der Privatwaldungen in das Eigentum des Staates oder auch von 
Kommunalverbanden (Provinzen, Gemeinden) bestehen, also in der VergroBe
rung des schon vorhandenen Staatswald- oder Gemeindewaldbesitzes um die 
Fliiche der Privatwaldungen. Teilweise hat man bei den SoziaJisierungsbestre
bungen aber auch die Dberfiihrung der Waldungen in das Eigentum des Reichs 
im Auge. 

1) Der psychologische Faktcr im Wirtschaftsleoon wird besonders auch von E. D a v i d , 
"SozialismuB und Landwirlschaft, Leipzig 1922", betcnt. 
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Die Forderung del' Beseitigung des Privatwaldeigentums kann nicht mit 
dem Grundgedanken des Sozialisierungsproblems, der Gewinnbeteiligung del' 
Arbeitnehmer an ihrem Arbeitsertrag, begriindet werden, weil das Urerzeugnis 
der Waldwirtschaft, das Holz, keine Frucht der Arbeit (Fabrikat), sondern 
ein Produkt der Naturkriilte ist. Durch die physische und geistige Arbeits
betatigung in der Forstwirtschaft wird keine Holzsubstanz erzeugt, sondern 
deren Entstehung und Nutzung nur vermittelt. Del' Gewinn des Unter
nehmcrs beruht deshalb nur zum kleinsten Teile auf der Mitwirkung del' 
Arbeitnehmer. . 

Fallt somit das Gewinnverteilungsproblem auf Grund del' produktiven 
Arbeitsleistung bei del' Sozialisierung des Privatwaldes fort, dann kOnnen als 
ernsthafte Argumente nur die Probleme der Ertragssteigerung, del' Bedarfs
befriedigung und des fiskalischen Gewinnes in Erwagung . gezogen werden. 
Halten diese VOl' del' Kl'itik nicht stand, dann bleibt als letzter Grund nul' der 
HaB und Neid gegen den Besitz iibrig. 

1. Das Produktionsproblem. 

Die Volkswirtschaft hat das berec~tigte Interesse, daB jeder Quadratmeter 
Waldbodens ~uf den moglichen hOch'sten Ertrag gebracht wird. Konnte der 
Staat den Beweis fiihren, daB diese Forderung durch den privaten Waldbesitzer 
nicht erfiillt wird oder nicht erfiillt werden kann, und wiirde der Minderertrag 
nicht durch Vorteile volbwirtschaftlicher und politischer Natur nach andercn 
Richtungen hin ausgeglichen, dann hiitte der Privatwald allerdings keine Daseins
berechtigung . 

. Es wUrde nun friiher (S. 79 ff.) dargelegt, daB nach den durchaus nicht 
absolut zuverlassigen statistischen Ergebnissen von 1913 in Deutschland aIle 
anderen Waldbesitzarten· hinter dem Ertrag del' Staatswaldungen zuriick
bleiben. Es wurde aber auch dara'lf hingewiesen, daB der durchschnittliche 
Holzmehranfall in den Staatswaldungen zum Teil auf die Aufzehrung von 
Holzvorratsiiberschiissen zuriickzufiihren ist, die sich infolge zu konservativer 
Wirtschaft in den friiheren Jahrzehntetl angesammclt haben (s. die spli.teren 
Ausfiihrungen iiber den "Antrag Toerring"). Vom finanzpclitischen Gesichts
punkte aus bedeutet diese Mehrnutzung fiir die jetzige Generation einen 
Gewinn, den die vorhergehenden Generationen ihr aufgespart haben. Es fiihrt 
dahcr zu einem schiefen Urteil, wenn man die Leistungen del' anderen Wald
besitzarten nur an jenen der Staatswaldungen messen will. Die Vorteile des 
GroBflachenbetriebs sind keiner anderen Waldbesitzart in gleichem MaBe eigen 
wie diesen. 

Dem Ertrag del' Staatswaldungen steht jener del' seitherigen FideikommiB~ 
waldungen am nli.chsten, dann folgen die Gemeinde- und Stiftungsforste. Wie 
friiher ausgefiihrt wurde, IaBt die Wirtschaft in den groBeren Privatwaldungen 
und namentlich in den FideikommiBforsten nur in Ausnahmefiillen etwas zu 
wiinschen iibrig. Mit Riicksich! auf die Ertragssteigerung ware daher ihre 
Sozialisierung zwecklos. Dieses Argument wiirde nur dem kleinen bauerlichen 
Waldbesitz gegeniiber stichhaltig sein, weil dessen Holzproduktion durchschnitt
lich geringer ist. Aus taktischen und politischen Griinden will man vorerst 
aber gerade diesen von der Sozialisierung nicht erfaBt wissen! 

Ob nun auch die eine oder andere Waldbesitzkategorie einen etwas hoheren 
oder niedrigeren Holzertrag aufweist, kann fiir das Problem der Sozialisierung 
iiberhaupt nicht ausschlaggebend sein. Denn nicht die absolute GroBe del' 
Holzerzeugung ist der Inhalt der Waldwirtschaft, sondern der Gesamtnutzen, 
der der Volkswirtschaft, ihren einzelnen Zweigen und Gliedern aus ihr zustromt. 



Die staatliche Monopolisierung der Waldwirtschaft usw. 443 

Wird z. B. durch den Einschlag 50jahriger Nadelholzbestande, die von ihrer 
hochsten durchs<;hnittlich-jahrlichen Holzmassenleistung noch weit entfernt sein 
konnen, ein dringender augenblicklicher Bedarf an Gruben- oder Papierholz 
befriedigt, so kann dervolkswirtschaftliche Nutzen groBer sein als wenn die 
Bestande bis zu ihrer hochsten Massenleistung stehen geblieqen waren. DaB 
fiir den bauerlichen Waldbesitzer der Holzertrag oft weniger wichtig ist als 
der Ertrag an Nebennutzungen, wurde schon friiher (S. 287) hervorgehoben. 

Das Produktionsargument kann mithin fiir die Sozialisierung der Privat
waldungen nicht in die Wagschale gelegt werden. Das was an ihnen fehlt, 
kann durch andere Mittel verbessert werden. 

2. Die Bedarfsdeckung (Verteilungsproblem). 

Durch die Aufsaugung der Privatwaldungen wiirde der Staat zu einer 
beherrschenden SteHung iiber die gesamte Waldwirtschaft, und falls auch die 
Gemeindewaldungen sozialisiert wiirden, was der Konsequenz entsprache, 
zu einem Waldmonopol gelangen. Es wiirde also die gesamte Holzwirtschaft 
und die Verfiigung iiber die Nebennutzungen in der Gewalt des Staates 
liegen, die Konkurrenz ware ausgeschaltet. Es fragt sich, ob dieser Zustand 
in einem groBen und komplizierten Staatswesen wirtschaftlich und politisch 
niitzlich ware. 

a) Der Nutzholzbedarf der deutschen Volkswirtschaft kann bei normaler 
Wirtschaftslage durch die eigene Produktion niemals gedeckt werden. Der 
Staat ist daher nicht in der Lage, durch seine eigene Produktion den Holz
bedarf aller Verbraucher zu befriedigen. Durch die notwendige Einfuhr aus
Ianmschen Holzes wird auch der EinHuB des Staates auf die Preisbildung des 
Holzes wesentlich abgeschwacht. In Zeit en hohen Nutzholzbedarfs stromt das 
auslandische Holz in geniigenden Mengen nur dann :lU, wenn die Inlandspreise 
entsprechend hoch sind. Es kann also keine Rede davon sein, daB durch ein 
staatliches Waldmonopol eine GleichmaBigkeit der Holzpreise herbeigefiihrt 
werden und die Deckung des Holzbedarfs gewahrleistet werden kOnnte. Er
ganzend miiBte hierzu ein Holzeinfuhrmonopol treten. 

b) ErfahrungsgemaB wollen auch die lautesten Patriot en an der Staats
kuh melken und gegeniiber dem Staatsfiskus lost sich das "Volk" in Egoisten 
auf. Schon aus der jetzigen verhaItnismaBig kleinen Staatswaldflache sucht 
jeder, der dazu die Gelegenheit hat, auf Kosten aller Steuerzahler seinen Privat
vorteil zu ziehen: der bauerliche Anwohner, der Holzhandol, die Hollindustrie, 
daR hohverbrauchende Gewerbe usw. Gabe es nur noch Staatswald, dann wiirden 
sich diese Anspriiche ins Ungemessene steigern und lediglich zur Bereicherung 
einzelner Volksklassen fiihren auf Kosten der Allgemeinheit. Eine Gew1thr, 
daB der Verbraucher des Endfabrikates des Holzes dieses Lilliger erh1tIt, ist 
keineswegs gegeben, da durch Konventionen, Kartelle und Syndikate der freie 
Wettbewerb unterbunden werden kann. Es wiirde also gerade das Gegenteil 
von der Wirkung eintreten, die die Gemeinwirtschaft anstrebt. 

Der MiLlbrauch mit dem Staatsgut Wald macht sich in einem parlamentarisch regierten 
Staat viel starker geltend als in dem konstitutionell aufgebauten Obrigkeitsstaat. Die 
Bchlechte Waldwirtschaft der Balkanstaaten und Italiens und die stagnierende Waldwirt
Bchaft Frankreichs sind eine Folge der parlamentarischen Korruption. Die finanziellen 
Ergebnisse dieser Staatswaldbetriebe sindauLlerst gering. Auch in Deutschland wird 
der Staatswald die Folgen einer parlamentarischen Parteipolitik spiiren miissen, da er 
fiir diese ein besonders geeignetes und verschwiegenes Instrument ist. Den Betrieb wird 
nicht die forstwirtschaftliche Objektivitat, sondern die politische Opportunitat beherrschen. 
Der Wahlzettel wird ein Faktor der forstlichen Statik werden. Und schwer ins Gewicht 
fallt, daLl auch das Forstbeamtentum parteipolitisch angenagt werden kann und mit der 
Parteien Gunst und HaB rechnen mnB. 
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3. Das finanzielle Risiko. 

Der Staat kann den Sozialisierungszweck dahin verstehen, daB er den 
Gewinn, welchen die Privatwaldwirtschaft abwirft, fUr sich in Anspruch 
nimmt. Dieser Zweck wiirde natiirlich am vollkommensten erreicht, wenn er 
den Privatwald konfisziert. Dieser radikal-kommunistische Gedanke der Ein
ziehung des Privateigentums ohne Entschadigung wird sich aber in Deutsch
land dauernd niemals durchsetzen und wird auch von der deutschen Reichs
verfassung zuriickgewiesen. Der Privatwaldbesitzer muB entschadigt werden, 
und zwar nach dem vollen Wert seines enteigneten Waldes. Der sozialisierte 
Wald ware demnach mit Gestehungskosten, d. h. mit einem Anlagekapital 
belastet im Gegensatz zu der bereits vorhandenen Staatswaldflache. 

Unter dieser Voraussetzung ist die Frage zu untersuchen, wie hoch sich 
dieses Anlagekapital verzinst. 

FaBt man zunachst den auf eine geordnete nachhaltige jahrliche Abnutzung 
eingerichteten GroBwaldbesitz ins Auge, so bemiBt sich dessen Verkehrswert 
oder gemeine Wert nach dem durchschnittlichen Reinertrag und dem ZinsfuB, 
mit welchem dieser kapitalisiert wird. Von den Fallen, in welchen der jetzige 
Reinertrag der nachhaItigen Leistungsfahigkeit des Waldes wegen Unregel
maBigkeit des Altersklassenverhiiltnisses nioht entspricht, sei hier abgesehen. 

Der Reinertrag ist in erster Linie eine Folge der Holzpreisp. Angesichts 
der sprunghaften Bewegung der Holzpreise in den letzten Kriegsjahren und 
noch mehr in der Nachkriegszeit ist es zur Zeit unmoglich, den fUr die Bewer
tung eines groBeren Waldes maBgeblichen Reinertrag ausfindig zu machen. 
Denn man kann die abnormen zeitlichen Preise fiir das hiebsrpife Holz nicht 
auf die jungen Holzbestande iibertragen. Deshalb kann zur Zeit und vermut
lich noch auf mehrere Jahre hinaus ein objektiver Waldwert iiberhaupt nicht 
berechnet werden. Wiirde der Staat die haubaren Holzvorrate nach den jetzigen 
hohen Marktpreisen bezahlen, dann wiirde er beim spateren Sinken der Preise 
enorme Verluste erleiden. Wiirden die Vorkriegspreise zugrunde gelegt, dann 
wiirde der enteignete Waldbesitzer geschadigt (Konfiskation). 

Weiterhin spielt der ZinsfuB, mit dem der Reinertrag kapitalisiert wird, 
eine entscheidende Rolle. Der ohjektive WaldzinsfuB, mit dem der gemeine 
Wert eines Waldes zu berechnen ist, steht nach anerkannten Satzen der Forst
wissenschaft etwa 1 % unter dem landesiiblichen ZinsfuB, zur Zeit etwa auf 3%, 
wei! heim Verkauf eines Waldes die in sicherer Aussicht stehende Hclzpreis
steigerung in dem Kaufpreise teilweise diskontiert wird. Solange die Holz
preise, auf die hin der Waldwert ermittelt wurde, nicht steig.l!lll, bezieht daher 
der Staat aus den sozialisierten Waldungen nur eine Verzinsung ,,"on 3% seines 
Anlagekapitals. Wiirden die Preise voriibergehend sinken, dann wate.die Ver
zinsung noch niedriger. trberdies muB der Staat als Waldkaufer auf eine 
bedeutend starkere Steigerung der Holzpreise seine Hoffnung setzen als der 
Private, weil er mit seinem Beamtenapparat viel teuerer wirtschaftet als der 
Privatwaldbesitzer, abgesehen davon, daB der Staat als Unternehmer aus 
verschiedenen Griinden bei der Verwertung der Forstprodukte nicht immer 
den letzten Pfennig fordernkann. 

Wenn also der Private, der den gleichen Wald um die dreiprozentige Rente 
gekauft hat, bald zu der landesiiblichen und hoheren Verzinsung seines Anlage
kapitals gelangt, so wird der Staat viel langere Zeit warten miissen, bis seine 
Reineinnahmen, die fUr das tatsachliche Verzinsungsprozent ausschlaggebend 
sind, so hoch werden, daB seine Haben-Zinsen aus seinem Waldkapital den 
Soll-Zinsen seines Schuldkapitales gleich werden. 



Die staatliche Monopolisierung der Waldwirtscha£t usw. 445 

Die gleichen finanziellen Gesichtspunkte wiirden auch fiir die Sozialisierung 
der kleineren und bauedichen Privatwaldungen gelten. Erschwerend kamen 
hier die noch hoheren VerwaItungskosten wegen der Streulage hinzu. 

Wenn der Staat den Privatwaldbesitzer gerecht entschadigen will, macht 
er somit mit der Sozialisierung der Waldungen ein schlechtes Geschltft. Ein 
verarmtes Staatswesen, wie es Deutschland ist, kann sich auf Spekulations
geschafte mit fernliegenden Gewinnaussichten nicht einlassen. 

Durch die jetzige hohe Besteuerung des Einkommens aus der Waldwirt
schaft und durch die iibrigen den Waldbesitz treffenden Steuern nimmt die 
Aligemeinheit bereits einen sehr betrachtlichen Teil, beim GroJ3waldbesitz 
sogar den iiberwiegenden Teil des Ertrages der Privatwaldwirtschaft fiir sich 
in Anspruch. Von diesem Gesichtspunkt aus ist tatsachlich der Ertrag des 
Privatwaldes schon zu einem betrachtlichen Teil sozialisiert. 

Der Einwand, daB der Staat durch den Ankauf von Privatwaldungen die Steuer ver
liere, trifft nicht zu,·weil der Verkaufer aus dem Einkommen seines Geldkapitales, das 
er fiir den Wald erhalt, die gleiche Einkommensteuer bezahlen muG wie von dem Ein
kommen aus seinem bisherigen Waldkapital. Die objektive Ertragssteuer (Grundsteuer) 
wird von dem Rohertrag abgezogen; um ihren Kapitalwert ist demnach der Kau£preis 
niedriger. 

4. Die Sehematisierung des Forstbetriebs. 

Ein staatliches Waldmonopol hittte endlich die Schematisierung der Technik 
der Forstwirtschaft und die staatliche Bureaukratisierung des Forstbeamten
tums zur Folge. Ein energischer Chef des staatlichen Forstbetriebes konnte 
diesem seine vielleicht ganz einseitigen und verfehlten Wirtschaftsgrundsatze 
aufdriicken und dadurch die Forstwirtschaft des ganzen Landes auf Jahrzehnte 
hinaus in falsche Bahnen lenken. Gerade die wechselseitigen Anregungen 
zwischen Staats- und Privatwaldwirtschaft haben bisher die forstliche Technik 
belebt und gefordert und einseitige Richtungen eingedammt. Und wenn die 
Berufsforstwirte nur im Staatsbetrieb Anstellung und Betatigung finden konnten, 
dann ginge die Initiative verloren, an ihre Stelle wiirde der zunftmaJ3ige Zwang 
und die Unfreiheit treten. lndem der Stand der Privatwaldbesitzer verschwinden 
wiirde, wiirden auch deren Kenntnisse Erfahrungen und Energien fiir die 
Forstwirtschaft und V olkswirtschaft verloren gehen. Die gesamten forstlichen 
Fachkenntnisse wiirden einen staatlichen Stempel tragen, ja die Gefahr ware 
nicht von der Rand zu weisen, daB die gesamte Forstwissenschaft als solche 
staatlich monopolisiert wiirde. 

C. Die Kommunalisierung der Privatwaldungen. 
Die V'berfiihrung der Privatwaldungen in Gemeindebesitz wiirde den Zweck 

der Sczialisierung nicht erfiilIen. 
Einmal ware eine Dotierung aner Gemeinden mit sozialisierten Privattorsten 

wegen der ungleichen Verteilung derselben nicht durchfiihrbar. Es wiirde also 
der Nutzen nicht allen Volksgliedern zugute kommen, sondern nur den durch 
den Zufall Bevorzugten. Auch der Umstand, daJ3. etwa ein Wald in friiheren 
Jahrhunderten im Besitz der Gemeinde (Markgenossenschaft) war, kann die 
Kritik nicht beheben, daJ3 durch die Wiederzuteilung der Gemeinde plotzliche 
Vorteile zugewendet werden, die andere Gemeinden nicht haben. 1m Begriff 
der Sozialisierung liegt nicht die finanzielle Differenzierung, sondern die 
Gleichstellung aller Gruppen der Volksgesamtheit. Von diesem Gesichts
punkte aus miiJ3te die "Vollsozialisierung" sich sogar auch auf die schon be
stehenden Gemeindewaldungen miterstrecken. 

Wenn ferner die Sozialisierung auch die Rebung des Ertrages der Waldungen 
zum Ziele haben solI, dann ist darauf hinzuweisen, daJ3 bisher der private GroB-
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waldbesitz hohere Holzertrage lieferte als der Gemeindewaldbesitz, - trotz 
der staatlichen Beaufsichtigung des letzteren. Es miiBte also die staatliche 
Beeinflussung der Gemeindewaldungen viel energischer gehandhabt werden 
konnen als bisher, wenn der kommunalisierte groBe Privatwald auf seiner friiheren 
Hohe bleiben und der kommunalisierte Kleinwaldbesitz auf bOhere Ertrage 
gebracht werden sollte. Wenn nun aber doch schon der Staat die Gemeinde
waldungen bemuttern und bevormunden muB, dann bedcutet der Umweg 
der Sozialisierung iiber die Gemeinden eine Kraftverschwendung. 

Durch die Kommunalisierung konnten selbstverstandlich nur Kammerci
vermogenswaldungen geschaffen werden. Daraus ergabe sich die Folgerung, 
daB die Gemeindewaldun~en, welche bis jetzt die Eigenschaft eines Allmend
gutes hatten, ebenfalls in Kammereivermogenswaldungen umgewandelt werden 
miiBten, weil der geschichtIiche Grund fiir die Bevorzugung einzelnerGemeinde
mitglieder dem Sozialisierungsgedanken zuwiderlaufen wiirde. Dieses Argument 
kann auch jenen Gemeinden entgegengehaIten werden, welche die Kommunali
sierung der in ihrem Bezirk liegenden groBen Privatwaldung fordern. Wenn 
doch schon einmal alles "gleich" gemacht werden soll, miissen die Gemeinden 
zuerst die Gleichheit ihrer Mitglieder in bezug auf den Auteil am Gemeinde
Waldvermogen herstellen. 

Eine Einwirkung des Staates auf die Preisbildung und Verwertung des 
Holzes aus den kommunalisierten Waldungen wiirden die Gemeinden entschieden 
zuriickweisen, da sie ihr Anlagekapital zu einer ~ohen Verzinsung bringen 
wollen. Das finanzielle Risiko ware fiir die Gemeinden das gleiche wie fiir 
den Staat. 

ID. Die Sozialisiernng der Holzwirtschaft. 
Weitergehende Sozialisierungsbestrebungen sind auf die gesamte Holzwirt

schaft, d. h. auf die gemeinwirtschaftliche Regelung der Holzproduktion im 
Walde und der Holzverar beitung bis zum Endprodukt gerichtet. Es sollte danach 
also der Holzhandel, die Sageindustrie und die sog. weiterverarbeitende Holz
industrie aller Arten sozialisiert werden - yom Waldbaum bis zum KochlOffel. 

Der Trager dieser Forderung, der Deutsche Holzarbeiterverband, der seine 
Interessen iiber die der deutschen Waldwirtschaft und der ,Holzindustrie stellt, 
hat sich bisher nur mit dem Schlagwort "Sozialisierung" begniigt, die Auf
stellung eines Programmes fiir die praktische Durchfiihrung seiner Forderung 
nicht einmal versucht. 

Der Gedanke ist absurd, weil das Holz nicht ein Einheitsstoff mit geringen 
Qualitatsunterschieden und bestimmten Verwendungs- und Verbrauchsfahig
keiten ist, sondern einen Komplex von Arten und Giiteklassen darstellt, dessen 
Bewertung und Verwendung unendlich viele und verschiedenartige LOsungen 
in sich tragt. 

Um das Holz in die Verbrauchskanale zu leiten, miiBten mehr Aufsichts
beamte als Arbeiter tatig sein. 

Bei den Erorterungen fiber die Sozialisierung des Kohlenbergbaues entstand 
der neue organisatorische Gedanke des "vertikalen Aufbaues" der Kohlenwirtschaft. Man 
begreift darunter die organische Verbindung des Kohlenbergbaues mit den auf die Kohle 
angewiesenen Industrien. Der Kohlenbergbau solle aufhoren, eine wiItschaftliche Existenz 
ffir sich zu fiihren, sondem durch Vertrustung mit den Industrien diesen unmittelbar 
dienen. Die abnehmenden Industrien wiirden selbst die Bergbautreibenden. Der Gegen. 
satz von diesem Vertikalismus ware die "horizontale" Organisation, d. i. die Bildung von 
Produktionsgemeinschaften auf der gleichen OrganisationBstufe, also unter den gleich. 
gearteten Wirtschaftszweigen. 

Der Gedanke des vertikalen Aufbaues konnte in der Holzwirtschaft aus den vorhin 
angegebenen Griinden, d. h. wegen der vielseitigen Verwendungsarten des Holzes ohne 
Veranderung seiner Substanz unmoglich verwirklicht werden. 
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VII. Finanzielle Bedeutung der Staatswaldungen. 
In der GIanzzeit des Deutschen Reiches und seiner Bundesstaaten wurden 

zwar gelegentlich Betrachtungen dariiber angestellt, wie sich das Kreditbediirfnis 
eines Staates zu seinem Erwerbsvermogen steUt, die Kreditwiirdigkeit aber 
wurde von der GroBe desselben niemals abhangig gemacht. Fiir diese bildete 
das Vertrauen auf die Sicherheit der volkswirtschaftlichen Energiequellen und 
die Festigkeit des politischen Organismus ein wertvolleres Unterpfand. 

Dieser Yertrauensfaktor wurde durch den Zusammenbruch Deutschlands 
und den Frevel der Revolution stark erschiittert. Wenn es vielleicht auch nicht 
zu einer formlichen Verpfandung des Staatswaldbesitzes, wie sie vor 100 Jahren 
der zusammengebrochene preuBische Staat vornehmen muBte, kommt, so 
wird doch die Tatsache des Besitzes eines Waldvermogens auf die Staatsglaubiger 
eine beruhigende Wirkung ausiiben. Nachdem das Reich die Eisenbahnen, 
die Post- und die Telegraphenanstalten samt den darauf lastenden Schulden 
von den Bundesstaaten iibernommen hat, bilden die Staatswaldungen fiir die 
meisten Staaten das einzige rentierende Vermogensobjekt, das noch den beson
deren Vorzug hat, daB es nicht mit Schulden belastet ist. Die jahrlichen 
Dberschiisse aus dem Staatsforstbetrieb sind sicher und, wenigstens inner
halb groBerer Zeitabschnitte, stets steigend. Sie bilden fiir die Bundesstaaten 
in Zukunft die Unterlage fiir den Rest der finanziellen Selbstandigkeit, den 
die verfehlte sog. Finanzreform des Reichs den Bundesstaaten gelassen hat. 

In Deutschosterreich wurden durch G. v. 4. Juli 1919 die Staatsforste zur Sicher· 
stellung der von Frankreich, GroBbritannien, Italien und den Vereinigten Staaten fiir die 
Beschaffung von Lebensmitteln und Rohstoffen gewahrten Kredite verpfii.ndet; Die 
Besitzer von Privatforsten tiber 500 ha konnen verpflichtet werden, Holz zur Ausfuhr 
an diese Staaten zu liefern; zur Sicherstellung dieser Verpflichtung ist zugunsten des Staate.s 
auf dem Wald eine Kautionshypothek begriindet (Holzhandelsblatt 1919, Nr. 62). 

In den meisten Bundesstaaten und ausnahmslos in den groBeren bildeten 
bisher die Erwerbseinkiinfte, das sind die Einnabmen aus Domanen, Forsten, 
Bergwerken, Eisenbahnen, Posten, Telegraphen und sonstigen Staatsbetricben 
(Banken, Bader, Lotterien usw.), die vorwiegende Einnahmequelle im Staats
haushalt, der gegeniiber die Steuern usw. weit zuriicktraten. 

Es betrugen die ordentlichen Bruttoeinnabmen (ohne "Oberweisungen yom 
Reiche) nach den VoranschIagen des Jahres 1913 in Millionen Mark: 

Erwerbs- Steuern, I Sonstige Staaten Zolle, einkiinfto Gebiihren EinnahmElll 

Preu.Ben 3192 690 I 358 [ 

Bayern . 477 175 45 
Sachsen 286 104 30 
Wiirttemberg 159 65 19 
Baden ... 131 67 29 
Hessen. 63 28 21 
Braunschweig 20 9 4 
EIsa.f3-Lothringen 11 49 16 

AIle Bundesstaaten 4463 1405 620 

In samtlichen deutschen Bundesstaaten'l) entfielen nach den Voranschlagen 
fUr 1913 auf die Erwerbseinkiinfte: 

1) Vierteljahrshefte z. Stat. d. Deutschen Reichs. 1914, II, 135. 
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Roheinnahmen Ausgaben 

Prozent der Prozent der 
Millionen gesamten Millionen Roheinnahme 

Mark ord. Staats· Mark des Erwerbs· 
einnahmen betriebes 

Forste . 289,0 I 4,5 139,0 I 48,1 
Domanen. 68,7 

I 
1,1 35,6 I 51,7 

Bergwerke 396,8 6,1 369,0 
I 

93,0 
Eisenbahnen 3271,1 50,4 2488,0 76,1 
Dam pfschiffahrt 2,4 0,0 2,3 I 95,8 
Post und Telegraph I 111,4 1,7 85,0 I 76,3 
Sonstige Betriebe . 323.2 5,0 272.5 84,3 

Zusammen I 2607 68,8 3391,4 76,0 

Daraus ergibt sich, daB die Ausgaben fUr den Forst- und Domanenbetrieb 
prozentisch wesentlich geringer sind als fUr die iibrigen Erwerbszweige. 

Das prozentische Verhaltnis der Roheinnahmen aus den Staatsforsten 
und anderen Erwerbszweigen zu den gesamten ordentlichen Staatseinnahmen 
war in den einzelnen Bundesstaaten nach den Voranschlagen 1913 folgendes 1): 

Forste D .. I Berg- I Eisen-
Staaten omanenl werke I bahnen 

I 
1000 M. I % % % I % 

0 

I 

I 
PreuBen 155632 

I 
3,7 0,82 7,9 57,9 

Bayern 60985 8,8 0,25 

I 

2,3 44,3 
Sachsen 16164 3,9 0,18 5,0 46,0 
Wiirttemberg 20846 8,6 0,37 

I 

3,9 38,9 
Baden. 112772) 5,0 - 0,6 51,3 
Hessen. 5257 4,7 1,57 0,3 47,5 
Mecklenburg-Schwerin 3955 8,1 10,10 0,0 44,7 
Sachsen-Weimar 3138 I 19,9 4,18 ! - -! 

I 
Mecklenburg -Strelitz 1093 17,0 27,84 - -
Oldenburg 837 i 2.1 2,26 0,0 58,4 
Braunschweig 5241 16,3 7,49 14,8 8,2 
Sachsen-Meiningen 3748 34,4 2,68 

I 
- 2,2 

Sachsen-Altenburg 616 I 10,0 - - -
Sachsen-Koburg-Gotha 1945 2) I 25,1 - I - -

Anhalt 1602 9,2 12,46 I 26,9 -

Soh warzburg-Sondershausen 1683 2) 45,5 -

I 

- -
'Sch warzburg· Rudolstadt 1525 37,5 5,77 - -
Waldeck . .. 0,2 

I 

0,0 0,87 0,0 -
Schaumburg-Lippe - - -

I 
2,9 -

Lippe. 50 

I 

0,9 0,21 - -
Lubeck 183 1,0 1,96 

I 
- -

ElsaB-Lothringen 8148 10,6 - - -

AIle Bundesetaaten I 289,0 4,5 1,06 I 6,1 50,4 

Daraus ergibt sich, daB in den beiden Schwarz burg und in S.-Meiningen 
die Forsteinnahmen einen ausschlaggebenden Teil der Staatseinnahmen aus~ 
machen, einen bedeutenden in S.-Koburg-Gotha, S.-Weimar. Mecklenburg
Strelitz und Braunschweig. 

Gegeniiber dem prozentischen Beitrag der Eisenbahnen zum Einnahme
budget ist zu beachten, daB der Betriebskoeffizient hier bedeutend hoher ist 
als bei den Forsten. 

') Vierteljahrshefte usw. 1914, II, 135. - 2) Mit Domanen. 
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Das VerhaItnis der jahrlichen Roheinnahme aus denbayerischen Staats· 
forsten zur gesamten Roheinnahme des bayerischen Staates war: 

1801 
1825/31 
1831/37 
1837/43 
1843/49 
1849/55 
1855/61 

Roh- Prozent der Roh- Prozent der 
einnahme St.aats- einnahme Staats· 
Mill. M. einnahmen Mill. M. einnahmen 

0,52 7,6 1861/67 19,35 13,2 
6,61 9,8 1870/74 27,49 15,9 
8,60 12,2 1875(79 27,58 13,8 

11,62 13,3 1880(84 23,70 10;1 
11,65 12,2 1885/89 26,56 9,6 
11,49 10,6 1890/94 32,78 9,7 
15,95 12,2 1895/99 37,06 9,8 

Roh
einnahme 
Mill. M. 

1900/04 40,33 
1905/09 49,07 
1910/14 63,48 

1915 56,53 
1916 73,71 
1917 122,76 

Prozent der 
Staats· 

einnahmen 
9,0 
9,7 
9,4 
9,0 

10,1 
13,9 

Die Reineinnahmen aus den Staatsforsten betrugen in Mill. Mark: 

PreuBen Bayern Sachsen Wiirttem-
berg PreuDen Bayern Sachsen WUrttem-

berg 
1870 18,3 15,5 3,9 4,9 1904 71,0 24,0 9,3 11,3 
1875 27,4 16,6 8,8 8,0 1905 63,5 22,9 9,3 11,9 
1880 20,4 10,2 6,6 5,1 1906 70,8 25,5 8,4 13,3 
1885 23,0 13,0 7,6 5,6 1907 74,4 24,6 10,6 14,6 
1890 32,6 16,6 8,7 6,5 1908 69,5 28,0 9,9 12,7 
1895 25,4 16,2 7,3 7,4 1909 65,1 31,6 9,0 12,5 
1900 55,3 22,0 9,2 9,9 1910 59,0 33,0 9,3 12,7 
1901 52,3 21,5 .8,1 10,6 1911 89,9 35,0 10,4 15,4 
1902 46,9 21,3 7,7 9,2 1912 85,2 35,0 11,6 13,3 
1903 64,2 19,5 9,1 10,0 1913 34,0 11,4 13,9 

Die finanzielle und holzwirtschaftliche Leistungsfahigkeit der Staats
waldungen ist durch ihre standortliche Produktivitat und ihre Flachengro13e 
bedingt. Die bedeutenden Unterschiede, die in dieser Richtung zwischen den 
deutschen Bundesstaaten bestehen, weist die nachfolgende Tabelle aus. Die 
hessischen friiheren Kronwaldungen wurden den Staatswaldungen Hessens 
zugezahlt; daher stimmen die Endsummen mit den auf S. 11 und 80 gegebenen 
Nachweisen nicht iiberein. Der Holzertrag bezieht sich auf die Gesamtmasse 
(einschl. Stock- und Reisholz). Aus der Zusammenstellung ist auch ersicht
lich, welchen Beitrag die Staatswaldungen zur Holzproduktion der Bundes
staaten und des Reiches im Verhaltnis zur Bevolkerungsdichte leisten konnen. 

Die Frage, in welchem VerhaItnis das Verzinsungsprozent der staat
lichen Waldwirtschaft zu dem staatlichen Schuldenzinsfu13 steht, 
ist folgenderma13en zu beantworten. Der Staat hat seine Waldungen - abgesehen 
von kleinen Ausnahmen - nicht durch Kauf erworben, sondern ohne Entgelt 
auf dem Wege geschichtlicher Entwicklung. Ein Anlagekapital kann er dem
nach nicht buchen. Die Waldungen haben aber einen Vermogenswert, der durch 
Verkauf jederzeit £liissig gemacht werden konnte. Dieser Wert entspricht 
dem mit dem forstlichen ZinsfuB, der seit langerer Zeit und auch heute noch 
zu 3% angenommen wird, kapitalisierten durchschnittlichen Reinertrag. Dazu 
ist allerdings fiir jene Waldkorper, die sog. Holzvorratsiiberschiisse enthalten, 
noch der Wert dieser hinzuzurechnen 1). Wenn daher der Staat den so berechneten 
Vermogenswert dem durchschnitt!ichen Reinertrag, auf den sich dieser stiitzt, 
prozentisch gegeniiberstellt, so verzinst sich seine Waldwirtschaft nur zu 3%. 
Denn in demselben VerhaItnis, als der Reinertrag steigt, riickt die GroBe des 
Vermogenswertes nacho Diese Rechnung ist richtig, wei! der forstliche Kapitali
sierungszinsfu13 die kiinftigen Holzpreissteigerungen vorwegnimmt und der 

1) Die richtige Berechnung des Wertes eines groBen Waldkorpers iet keine einfache 
Sache. Sie setzt die vollen Kenntnisse der Wissenschaft der Waldwertrechnung und forst· 
lichen Statik voraus. Da es sich in der vorliegenden Frage nur um das Prinzip handelt, 
;m.iissen wir uns mit diesem allgemeinen Gedankengang begniigen. Niiheres in meinem 
Lehrbuch der Waldwertrechhung und Forstetatik, 3. Auf!. Berlin 1919, S. 9£f., besondl&rs 
S. 17, 221. 

Endres, Forstpolitik. 2. Aufl. 29 
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Das Verhaltnis der Flache und des Ertrages der Staatsforste der 
deutschen Bundesstaaten zur Landesflache und Bevolkerungs

dichte und ihr Anteil am gesamten Holzertrag. 

Je Ropf der Anteil des Staats-
0'0 der waldertrages 

Zahl Bevolkerung des Landrs 
Staats- der 

Bundesstaaten wa-ld· Ein- am Ge- am 

fliiche Landes- gesam· 
wohner Staats· Staats- samt· Staats-

ten holz- wald-
1000 ha forst· Million. wald- wald- ertrag ertrag 

flitche 
Landes-

(1910) fliiche ertrag des des 
flitche Landes Reiches 

ha fm 0/0 Ofo 

PreuBen 2745,5 32,6 7,86 40,27 0,06841 0,337 43,9 
1 

54,16 
Bayern . 837,2 33,6 11,03 6,89 0,1216 0,725 44,1 19,99 
Sachsen. 178,0 47,1 11,91 4,81 0,0370 0,237 63.4 4,56 
Wiirttemberg . 188,1 31,1 9,64 2,44 0,0772 0,559 41,5 5,45 
Baden 95,4 16,2 6,33 2,14 0,0445 0,311 19,2 2,67 
Hessen 74,2 30,9 9,65 1,28 0,0578 0,369 33.6 1,89 
Mecklenb. -Schwerin 97,5 39,7 7,41 0,64 0,1524 0,645 43,8 1,65 
Grollherz. Sachsen. 45,4 48,1 12,57 0,42 0.1088 0,639 62,2 1,07 
Mecklenb.-Strelitz . 42,4 65,7 14,46 0,11 0,3982 1,474 64,8 0,63 
Oldenburg. 27,2 40,7 4,23 0,48 0,0563 0,163 49,0 0,32 
Braunschweig 80,5 73,0 22,04 0,49 0,1629 1,088 79,7 2,15 
Sachsen-Meiningen. 45,9 42,5 18,58 0,29 0,1645 0,985 56,8 1,10 
Sachsen-Altenburg . 6,4 18,0 4,83 0,22 0,0296 0,189 23,9 0,16 
Sachsen-Koburg-Gotha 19,7 32,7 9,99 0,26 0,0767 0,443 40,4 0,46 
Anhalt ..... 25,1 42,9 10,91 0,33 0,0758 0,352 47,9 ' 0,47 
Schwarzb. -Sondersh. 0,0 0,0 0,01 0,09 - - 0,1 -

Sch warzb.-Rudolstadt 20,0 47,8 21,24 0,10 0,1985 0,968 65,0 0,39 
Waldeck 26,5 61,5 23,68 0,06 0,4301 1,755 68,5 0,43 
Reull ii.. L. 0,0 0,0 - 0,D7 - - - -
Reull j. L. 0,0 0,0 0,02 0,15 - - - -
Lippe 1,2 3,6 0,96 0,15 0,0078 0,032 3,5 0,02 
Lubeck. 3,1 74,3 10,36 0,12 0,0266 0,119 80,0 0,06 
Hamburg 1,0 64,6 2,44 1,01 0,0010 0,002 61,0 0,01 
Elsall-Lothringen ./136,7 31,3 

I 
9,42 1,87 0,0730 0,317 30,0 2,38 

Deutsches Reich . 4697,0 33,0 8,68 64,93 0,0723 0,385 42,6 100,0 

jeweiIige Verkehrswert (Vermogenswert) des Waldes sich auf diesen ZinsfuB 
aufbaut. 

Sie gibt aber Anla13 zu der irrigen Vorstellung, als ob sich die Waldwirt
schaft nur zu 3% oder noch niedriger verzinsen konne. Wie auf S. 67 dargelegt 
wurde, ist dies nur so lange der Fall, als der Kaufer eines Waldes den der Fest
setzung des Verkehrswertes zugrunde gelegten Reinertrag bezieht. Steigt 
dieser, dann steigt auch die tatsachliche Verzinsllng, wei! fiir den Besitzer 
der Verkehrswert nun zum fixierten Anlagekapital geworden ist, das fiir ihn 
den Ausgangspunkt fiir seine RentabiIitatsrechnung bildet. Wenn man die 
Rentabilitat der Staatswaldwirtschaft richtig abschatzen will, dann darf man 
nicht von dem stets beweglichen, dem steigenden Reinertrag nachgeschobenen 
Verkehrswert ausgehen, sondern man mii13te diesen fiir ein bestimmtes Jahr 
fixieren und nun ein oder mehrere Jahrzehnte lang der Berechnung des Verzin
sungsprozentes zugrundelegen. Dann ergibt sich, daB sich die staatliche Wald
wirtschaft vielhoher als zu 3 % rentiert. 

Hat z. B. der Staat im Jahre 1920 100 Mill. M. Schulden mit 4% Verzinsung 
auf 30 Jahre unkiindbar aufgenommen, dann hat er 30 Jahre lang jahrlich 
4 Mill. M. Zinsen zu bezahlen. Wirft der staatliche Waldbesitz im gleichen 
Jahre einen Reinertrag von 3 Mill. M. ab, so ist bei einem forstlichen ZinsfuB 
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von 3% das Waldvermogen 100 Mill. M. Steigt nun der Waldreinertrag jahr
lich um 1,5%, dann betragt derselbe nach 10 Jahren 3,482 Mill. M., nach 
20 Jahren 4,041 Mill. M. und nach 30 Jahren 4,689 Mill. M. Nach 20 Jahren 
hat also die Einnahme aus dern Wald den Schuldendienst des Staates um 
41000 M., nach 30 Jahren urn 689000 M. iiberschritten. Betrachtet man ferner 
den Waldwert des Jahres 1920 als festes Anlagekapital, dann verzinst sich das
selbe nach 10 Jahren zu 3,48%, nach 20 Jahren zu 4,04% und nach 30 Jahren 
zu 4,69%. Das Verzinsungsprozent der Waldwirtschaft ist also yom 20. Jahre 
ab haher als das der Staatsschulden. 

Halt man an dem jeweiligen Verkehrswert des Waldes fest, der aus den 
steigenden Reinertragen mit dern forstlichen ZinsfuB abgeleitet wird, dann 
betragt derselbe nach 10 Jahren 116,07 Mill. M., nach 20 Jahren 134,70 Mill, M. 
und nach 30 Jahren 156,30 Mill. M. Die Verzinsung des Waldkapitals bleibt 
in diesem Falle stets 3%. Wenn der Staat aber seinen Wald nach 10 Jahren 
verkaufen wiirde, um mit dem Erlas seine Schulden zu tilgen, so bliebenihrn 
16,07 Mill. M. VberschuB, nach 20 Jahren 34,70 Mill. M. und nach 30 Jahren 
56,30 Mill. M. 

Aus vorstehenden Betrachtungen geht hervor, daB der Verkauf des wer
benden staatlichen Waldvermogens zum Zweck der Schuldentilgung eine ver
fehlte, nur einen Augenblickserfolg versprechende Finanzpolitik ware. Auch 
noch von dem Standpunkt aus, weil damit der Staat ein Unterpfand fiir spatere 
Schuldaufnahmen, zu denen gerade ein schuldenfreier Zustand reizen wiirde, 
aus der Hand gibt. Ware es in PreuBen und Bayern am Anfang des 19. Jahr
hunderts gelungen, samtliche Staatswaldungen zu verauBern, dann waren schon 
vor dem Kriege die Staatsschulden beider Staaten um keinen Pfennig geringer, 
die Steuern dagegen um den Betrag der fehlenden Waldeinnahmen haher 
gewesen. Nicht beriihrt wird von diesen Gesichtspunkten die Frage der auBer
ordentlichen Abnutzungiiberschiissiger zuwachsarmer Altholzvorrate, um aus 
dem Erlos Schulden abzubiirden. 

VIII. Wirtscbaftsgrundsatze. 

1. Die bisherige Entwicklung. 
A. AIlgemeines. 

Den deutschen Staatsforstverwaltungen wird die Geschichte einst das Zeugnis 
nicht verweigern kannen, daB sie im Verlauf des 19. Jahrhunderts in gewissen
hafter treuer Arbeit die produktiven Krafte der Staatswaldflache auf die zeit
lich magliche Leistungsfahigkeit gehoben haben. Die Technik des Waldbaues 
wurde auf einen hohen Stand gebracht, der Schutz des Waldes vervollkommnet, 
die Nutzung auf den Grundsatz der Nachhaltigkeit eingestellt. 

Andererseits kann man aber die deutsche Staatswaldwirtschaft von dem 
Vorwurf nicht freisprechen, daB sie die veranderten Anforderungen, die der 
Uberga.ng Deutschlands von der Agrarwirtschaft zum Industriestaat auch fiir 
die Waldwirtschaft mit sich brachte, nicht rechtzeitig erkannte und ihren Betrieb 
der seit den 1870er Jahren immer mehr gesteigerten Nachfrage nach Nutz
holz iiberhaupt und nach besonderen Holzsortimenten im besonderen nicht 
anpaBte. 

Die Staatsforstverwaltungen glaubten,' durch eine sehr konservative Wirt
schaft, d. h. sparsame Abnutzung und Aufhaufung groBer Holzvorrate ihre 
Pflicht gegen die Aligemeinheit am besten zu erfiillen. Dieser Standpunkt 
hat seine Geschichte. 

29* 
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Ais mit dem Anfang des 19. Jahrhunderts die planmaBige Ordnung der 
Staatswaldungen durch Aufstellung von Wirtschaftsplanen einsetzte, waren 
die meisten Waldungen infolge der Dberlastung mit Forstrechten aller Art, 
besonders mit Weiderechten, der Indolenz und Bestecblichkeit der Forst- und 
Jagdbediensteten des 18. Jabrbunderts, der Plenterwirtschaft und des hohen 
Wildstandes in dem denkbar schlechtesten Zustande. Es lag daher nahe, durch 
geringe Abnutzung auf die Hebung des Bestockungsgrades bedacht zu sein. 
Den MaBstab fiir die Leistungsfabigkeit des Waldes, den man an diesen ver
wahrlosten Waldungen gewann, hielt man auch in der Folgezeit, als der Wald 
durch die schonende und geregelte Behandlung und den Fortfall hemmender 
Zustande wieder zu Kraft gekommen war, bei. Einmal deswegen, weil die Nach· 
frage nach Nutzholz bis in die 1860er Jahre sehr gering blieb und der Absatz 
des 'Brennbolzes durch die Konkurrenz der Steinkohle begrenzt wurde, somit 
die Volkswirtschaft auf eine starkere Ausnutzung der Waldungen nicht drangte 
und zweitens deswegen, weil sich die Forstbeamten an die niedrigen Abnutzungs~ 
satze gewohnt hatten. Man glaubte, sie miiBten so sein, weil sie seit Jahrzebnten 
so waren. Man hatte sich daran gewohnt, die Leistung der Waldwirtschaft 
nicht nach dem jahrlichen Ertrag, sondern nach der GroBe des Holzvorrates 
und dem Vorhandansein sehr alter Bestande zu beurteilen. Wie wenig man 
sich um die Feststellung der Ertragsfahigkeit des Waldes kiimmerte, beweist 
die Tatsache, daB die Wuchsleistungen normal erzogener Holzbestande erst 
durch die Aufstellung der Ertragstafeln durch die forstlichen Versuchsanstalten 
yom Jahre 1876 ab voll erkannt wurden. Dadurch wurde bewiesen, daB der 
Zuwachs und damit der Ertrag cines pfleglich behandelten Waldes sich auf 
das Doppelte und Dreifache dessen belauft, was man bis dahin als normal 
betrachtete. Ais nach Griindung des Deutschen Reichs infolge der stets wach
senden Volkszahl und des RiesenaufschwunQ.es der Industrie und Landwirt
schaft die Nachfrage nach Nutzholz rapid stieg und die friihere aktive kleine 
Holzbilanz Deutschlands in eine immer groBer werdende pas~ive iiberging, 
blieb dieser handgreifliche Umschwung auf die Technik und Politik der Staats
forstverwaltungen vollig einfluBlos. Sie Welten an den herkommlichen niederen 
Hiebssatzen fest, stauten immer noeh groBere zuwachsarme und riickgangige 
Altholzvorrate auf und setzten 10sge16st von der sie umgebenden neuen wirt
schaftlichen Welt ihren Stolz darein, eine konservative Waldwirtschaft im 
Sinne ihrer traditionellen Auffassung zu treiben. Dazu gehorte auch der Ver
zicht auf einen geregelten Durchforstungsbetrieb, obwohl die rasch erstarkende 
Papierholzindustie und der wachsende Grubenholzbedarf nun die Verwertung 
auch des Durchforstungsmaterials in jeder Menge moglich machte. 

Einen starken retardierenden EinfluB auf die Ausnutzung der Staatswal
dungen im Verhaltnis ihres Holzzuwachses iibte die in den 1870er Jahren ein
setzende Bewegung auf die Durchfiihrung der natiirlichen Verjiingung. Dieses 
an sich gesunde Prinzip wurdeiiberspannt und gewaltsam auch auf Stand
orte iibertragen, die Werfiir ungeeignet sind. Um dem Wirtschafter fUr die lang
sam fortschreitende Verjiingung Bewegungsfreiheit zu geben und um ihn nicht 
zu Nutzungen zu drangen, ehe die Verjiingung gesichert ist, setzte man den 
Hiebssatz unter dem Zuwachs fest mit der Wirkung der Anhaufung groBer 
Holzvorrate. Der Nutzungszweck trat hinter dem Problem der natiirlichen 
Verjiingung zuriick. An sich braucht die Unternutzung nicht die notwendige 
Folge der Naturverjiingung zu sein. Aber die praktische Durchfiihrung fUhrt 
vielfach zu dieser Folge 1). 

1) Vgl. meinen Vortrag im Klub der Land- und Forstwirte in Wien 1912. Osterr. Forst-
u. Jagdzeitung 1912 v. 23. Februar 1912, Nr. 8. 
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Objektiven Beobachtern und forstlichen Wirtschaftern entging die MiB
helligkeit der Bilanz zwischen Leistung und Nutzung in dan Staatswaldungen 
nicht. Auch die statistischen Nachweisungen iiber den Holzeinschlag lieBen 
keinen den offensichtlich vorhandenen Holzvorraten entsprechenden Fortschritt 
beziiglich der Erhohung der Abnutzung erkennen. Demgegeniiber stand der 
immer wachsende Geldbedarl der Staaten fUr ihren Haushalt. 

Aus dieser Lage heraus ist die Bewegung zugunsten einer starkeren Aus
nutzung der Staatswaldungen zu beurteilen, die als eine neue Epoche in der 
Geschichte der Forstwirtschaft bezeichnet werden darl. 

In Wiirttemberg setzte die Bewegung zugunsten der rascheren Abnutzung 
der iiberschiissigen Altholzvorrate auf die Initiative der Abgeordnetenkammer 
hin im Jahre 1905 ein, mit dem Ziel, aus dem Erlos auBerordentlicher Holz
nutzungen einen Reservefonds zu errichten (s. diesen). Merkwiirdigerweise 
wurde hiervon auBerhalb Wiirttembergs wenig Notiz genommen. 

Mit elementarer Macht trat dann die Forderung im Jahre 1908 in Bayern 
auf und erstreckte sich in den folgendcn Jahren bald offen, bald mehr im Stillen 
auf die Mehrzahl der deutschen Staats- und Korperschaftswaldungen. 

In meiner Rede beim Antritt des Rektorates der Universitiit Miinchen am 23. Nov. 1907 
fiihrte ich aus: 

"Trotzdem die Unzuliinglichkeit unserer eigenen Holzerzeugung unabiinderliche Tat
Bache ist und bleibt, ist die deutschc Forstwirtschaft nicht der Verp£lichtung enthoben, 
alle Kriifte anzuspannen, um die inliindische Produktion iiber das jetzige MaB hinaus zu 
steigern. Die Entwicklung derselben im Verlaufe des 19. Jahrhunderts hat selbst die kiihnsten 
Erwartungen hinsichtlich der Leistungsfiihigkeit des deutschen Waldes iibcrtroffen.Setzen 
wir die Holzerzeugung um das Jahr 1830 gleich 100, so betrug dieselbe im Jahre 1904 in 
den Staatsforsten von PreuBen 275, von Bayern 155, von Saehsen 200, von Wurttemberg 195. 
In einem Zeitraum von 75 Jahren haben siGh also die Abnutzungssiitze, ausgenommen 
die bayerischen, ungefiihr verdoppelt, ein Beweis, wie dankbar sich der Wald fiir eine p£leg
liehe Wirtschaft erweist. Und kein anderer europiiischer Staat kann gleich hohe Betriebs
ergebniHse aufweisen wie die deutsche Forstwirtschaft. 

Gleiehwohl sind wir noch lange nicht am Ende der Leistungs(iihigkeit und am Ende 
der Aufgaben angelangt, welche die deutschen Forstmiinner zu IOsen haben. Diese Auf
gaben werden in der Zukunft noch grtiBer sein als bisher und die Anspannung aller Kriifte 
beanspruchen. Denn das Ziel muB sein, die natiirlichen Standortsfaktoren bis zum letzten 
Rest auszuniitzen und alle Hindernisse aus dem Wege zu riiumen, welohe sioh der Erreichung 
dieses Zieles entgegenstellen. 

Die Mittel hiezu sind natiirlioh in erster Linie zuniiohst technisoher Natur. Hier gilt 
es, Vorurteile aufzugeben, Einseitigkeiten zu besohneiden, Uufehlbarkeitsdogmen zu 
begegnen und das Einfaohe an die Stelle des Komplizierten zu setzen. 

Weiterhin sind aber, soweit die Staatswaldungen in Betraoht kommen, die Voraus
setzungen zur ergiebigeren Ausnutzung schon jetzt gegeben, wenn wir nur das Vertrauen 
in unser forstliches Ktinnen nnd in die Produktionskraft des Waldes in die Tat umsetzen 
wollen. Fiir mich unterliegt es keinem Zweifel, daB wir schon in der niiohsten Zeit den 
Ahnutzungssatz der deutsohen Staatsforste um 1 cbm pro Hektar steigern ktinnen, ohne 
das oberste Gesetz jeder forstliohen Tiitigkeit, die Wahrung der Nachhaltigkeit zu ver
Jetzen. Das bedeutet eine jiihrliche Mehrnutzung von 41/2 Millionen Kubikmeter, wovon 
21/2 Millionen Kubikmeter Nutzholz sind. Der erntekostenfreie Geldwert hiervon beliiuft 
sich auf 55--60 Millionen Mark. 

Auch fiir die bayerischen Staatswaldungen ist die Erhtihung der jetzigen Nutzungs
quote ohne Bedenken zuliissig. Wie viele groBe Staatsaufgaben, die ihrer Ltisung harren, 
ktinnen mit den Millionen, die daduroh fliissig gemacht werden, bewiiltigt werden; dabei 
denke ich nicht zuletzt an die noch zu· befriedigenden Bediirfnisse der Heimstiitten der 
Wissenschaft und insbesondere unserer eigenen Alma mater. 

Obwohl die prozentuale Steigerung der Holznutzung in den bayerisohen Staatswal
dungen hinter jener in den iibrigen deutschen Staatsforsten zuriickgeblieben ist, begegnen 
wir doch manehmal der Auffassung, daB schon jetzt die Gr!'nzen der Nachbaltigkeit mihezu 
erreicht oder sogar iiberschritten seien. Die so besorgt sind, stellen sich selbst das ehrende 
Zeugnis aus, daB sie den Staatswald fiir ein NaJ;ionaIgut halten, welches in seinem Vermtigens
stamm ungeschmiilert fiir aIle Zeiten zu erhalten ist und nur mit seinem normalen Zins
ertrag der Gegenwart zugute kommen darf. GewiB, wer an diesem Grundsatz riitteln wollte, 
wiirde den Fluch der Naohwelt mit Recht auf sich laden. Aber darum handelt es sieh hier 
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nioht; denn eine ErMhung des jetzigen Nutzungsetats bedeutet nooh lange nioht einen 
Eingriff in das Stammvermogen. Dieselbe findet ihre Reohtfertigung in dem Vorhanden· 
sein gro.6er iiberreifer Altholzvorrii.te, die jiihrlioh in ihrem Werte zurUokgehen nnd die 
Produktionskraft des Bodens nioht mehr voll auszuniitzen vermogen, in der guten Ver
fassung der jiingeren .Bestii.nde und in der starken Nachfrage nach Holz, die mit Hilfe des 
diohter gewordenen Eisenbahnnetzes den Absatz von Hiilzern in jeder Menge miiglich 
gemaoht bat. Allerdings muB ein wesentliohes HindEirnis fiir die Bewegungsfreiheit der 
staatliohen Waldwirtschaft beseitigt werden, wenn der Fiskus auf einen vollen Erfolg 
seiner forstliohen Erwerbstii.tigkeit reohnen will: das ist der Bestand der Forstreohte." 

B. Der Antrag Toerring in Bayem. 

Graf zu Toerring-J etten bach, erbliches Mitglied der friiheren bayerischen 
Kammer der Reichsrate, stellte unterm 7. Februar 1908 bei dieser Kammer 
den Antrag, "es moge die kg!. Staatsregierung ersucht werden: 

1. die kg!. Staatsforstverwaltung zu veranlassen im Hinblick darauf, daB 
die aus den bayerischen Staatswaldungen bisher erzielten Nutzungen mit Riick
sicht auf die Verhaltnisse der Altersklassen und des Zuwachses und ferner 
in· Anbetracht des Vorhandenseins iiberschiissiger, riickgangiger Altholz'vor
rate von sachverstandiger Seite allseits als ungeniigend bezeichnet werden, 
die Frage der Erhohung dieser Nutzungen in ernsteste Erwagung zu ziehen, 

2. gegebenenfalls unter Beriicksichtigung vorgenannter Tatsacherr erne 
entsprechende Anderung der einschIagigen Ziffern des Etats der Forst-, Jagd
und Triftverwaltung fiir die Jahrgange 1908 und 1909 in Vorschlag bringen 
zu wollen." 

Zur Untersuchung der unter 1 gestellten Frage hat die kg!. Staatsregierung 
mit Zustimmung des Landtags eine eigene Kommission eingesetzt. 

Der Antrag 1) wurde in der Sitzung d~s verstarkten Finanzausschusses der 
Reichsratskammer yom 23. Marz 1908 mit der von Prinz Lud wig vorge
schlagenen Abanderung angenommen, daB anstatt der Worte: "von sach
verstandiger Seite allseits als ungeniigend bezeichnet werden" die W orte gesetzt 
wurden: "als ungeniigend zu erachten sind". In dieser Form wurde der Antrag 
von der Kammer der Reichsrate mit iiberwiegender Mehrheit am 30. Marz 
1908, von der Kammer der Abgeordneten einstimmig am 12. Mai 1908 an
genommen. 

Finanzminister v. Pfaff erklarte sich bei den Landtagsverhandlungen 
mit der Tendenz. des Antrages auf raschere Abnutzung der Altholzvorrate 
einverstanden, da es unbestreitbar sei, daB die Forstverwaltung die Bewirt
schaftung der Staatswaldungen bisher nach zu konservativen Grundsatzen 
gefiihrt habe. 

Dem Antrag war eine kurze Begriindung beigegeben. Eine "eingehende 
Begriindung" legte Graf Toerring der Reichsratskammer unterm 12. Marz 
1908 vor. Dieselbe wurde von dem damaligen Toerringschen Forstmeister 
A. Klein in Jettenbach, dem Forstpraktikant Spengler Assistentendienste 
leistete, ausgearbeitet. Sie besteht aus einem Textteil 2),. einem Tabellenteil 
und farbigen graphischen Tafeln. 

Die Grundlage fUr die Berechnungen bildeten die reichsstatistischen Erhe
bungen yom Jahre 1900. 

Aus dem Inhalt sei folgendes auszugsweise mitgeteilt: 
Auf den Fiohten-, Tannen- und Larchenhochwald trifft in den bayerisohen Staats

waldungen eine Flii.obe von 367713 ha = 48,90/0 der produktiven Hoohwaldflii.ohe, auf den 
Buohenhoohwald von 127688 ha = 16,9%, die iiber l00jii.hrige Altersklasse nimmt ein von 

1) Vgl. meinen zustimmenden Artikel hierzu in der "Augsburger Abendzeitung", Nr.64 
vom 3. Mii.rz 1908 . 

. S) Abgedruokt im A. A. f. d. F. 1908, Nr. 29-33. 
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der Flache der Buche 34,1 %, Kiefer 12,6%, Fichte 20,1 %, Tanne 43,5%, Fichte und 
Tanne zusammen 21,3% = 77989 ha. (Nach einer spateren Erhebung der Staatsforst
verwaltung ergab sich eine Flache von 98745 ha.) Au uber 80jahrigen Bestil.nden sind 
vorhanden bei der Buche 50,8 0/ 0 , Fichte und Tanne 33,2%. Diesen auBerordentlichen 
Altholzflachen stehen nur ..geringe Jungholzflachen gegenuber. 

In den Regierungsbezirken, in welchen die Fichte und Tanne am meisten vertreten 
ist, betragt der Auteil der uber loojiihrigen .Altersklasse der Fichte und Tanne: Ober· 
bayern 25,1 %, Niederbayern 31,4%, Oberpfalz 18,6%, Oberfranken 15,2%, Schwaben 19%. 

Vergleicht man damit den Auteil der uber loojiihrigen .Altersklasse in den Staatsforsten 
anderer Staaten, so betragt derselbe in 

bei Buche Fichte Tanne Zusammen 
0-20j. 

Fichten- und 
Tannenflachen 

Bayern . . . .. 34,1 20,1 43,5 24,5 16,6 
WUrttemberg .. 9,9 7,5 24,7 11,2 } 
Baden . . . .. 20,2 15,0 25,2 19,0 23,0 
ElsaB-Lothringen 11,6 32,0 16,8 
Sachsen. . . . . 3,2 3,7 31,0 
PreuBen 24,1 3,9 14,5 25,3 

Bayern besitzt 70000 ha uber looj. Fichtenaltholzflachen, d. i. doppelt soviel als sii.mt· 
liche ubrige Staaten des Deutschen Reiche mit 35 000 ha zusammen. 

Die tatsachlich eingehaltenen Umtriebszeiten berechnen sich auf Jahre: 

Fichte Fichte und Buche Gesamter 
Tanne Hochwald 

Oberbayern . 
Niederbayern 
Pfalz .... 
Oberpfalz .. 
Oberfranken. 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben .. 
Bayern ......... . 
Bayern ausschl. Oberbayern. 

96 
139 

136 
139 
136 

137 
118 
136 

97 102 
147 169 

134 
146 
135 

138 
120 
138 

270 183 

193 

201 

124 
137 

164 
137 
122 
134 

Die Ziffer fiir Oberbayern ist nicht ausschlaggebend, weil der Umtrieb durch die groBe 
Flachenabnutzung bei der Nonnenkalamitil.t (1891-1893) herabgedruckt wurde. In der 
Zeit von 1861-1880 betrug der tatsachliche Fichtenumtrieb 141 Jahre. 

Fiir Bayern ausschlieBlich Oberbayern und Mittelfranken (Kiefernspannerkalamitil.t) 
berechnet sich eine tatsachlich eingehaltene Umtriebszeit von 148 Jahren gegenuber der 
in den Wirtschaftsplil.nen festgesetzten von 117 Jahren. Besonders bei Fichte, Tanne 
und Buche ist die tatsachlich eingehaltene Umtriebszeit viel Mher als die in den Wirtschafts
planen festgesetzte. Hieraus geht hervor, daB die gegenwartige Nutzung zu nieder gegriffen 
ist und eine noch weitere Ausammlung von Altholzvorraten eintreten muB. 

FUr Fichte, Tanne und Buche sind schon die in den Forsteinrichtungswerken angenom
menen Umtriebszeiten mit Rucksicht auf die giinstigen StandortsverhaltnisBe zu hoch. 
Fiir Buche genugt ein Umtrieb von 120 Jahren, fiir Fichte und Tanne von 100 Jahren. 
DaB das Faulholzprozent bei der Fichte ein Behr betrii.chtliches ist, geht indirekt daraus 
hervor, daB im Reg.-Bez. Schwaben das Nutzholzprozent der Fichte nur 65 betragt. Wenn 
in einigen Gegenden von der Sageindustrie besonders starkes Holz begehrt wird, so kann 
diesem Bediirfnis durch Erhaltting einiger nicht zur Rotfaule neigender .Altholzbestande 
Rechnung getragen werden. 

Eine Umfrage von 16 groBen Holzfirmen hat ergeben 1}, daB Langholzhandel, Bau
gewerbe und Sageindustrie nur Stamme III., II. und IV. Klasse nach Heilbronner Sor
tierung begehren. .AlIe Firmen bezeichnen die Umtriebszeiten der bayerischen Staatsforst
verwaltung als zu hoch. Aus den Ergebnissen der Umfrage ist zu entnehmen, daB die 
brauchbarsten Sortimente von Bestil.nden mit einem mittleren Brusthohendurchmesser 
von 25 bis hOchstens 35 cm geliefert werden. Bei II. Fichtenbonitil.t entspricht diesen 
Stil.rkeklasBen ein .Alter von 70-105 Jahren. 

Infolge eines falsch angebrachten Konservatismus ist die jahrliche Holznutzung zu 
gering. Dieselbe zeigt sogar bei der Hauptnutzung eine sinkende Tendenz. Auch die 
Zwischennutzung ist ungenugend. Fiir die Jahre 1908 und 1909 sind 4,05 fm pro Hektar 

1} Mitgeteilt im A. A. f. d. F. 1908, Nr. 18. 
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an GesamtnutzWlg veranschlagt, wahrend der Durchschnittszuwachs sich auf 6 fm 
berechnet. Die NutzWlgsziffern der bayerischen StaatswaldWlgen stehen nicht im Ein
klang mit den anderer gut geleiteter deutscher Forstbetriebe. Lediglich damit sind auch 
die geringen Reineinnahmen zu begriinden, nicht mit geringem Zuwachsauf minder
wertigen Standorten, schlechten AbsatzverhiiJtnissen, mit dem Bestand von Forstrechten 
Wld hohen Ausgaben. Hinsichtlich des Aufwandes fill Kulturen Wld Wegbau steht Bayern 
hinter allen anderen Staaten zuriick. Die zur Zeit vorhandenen Kulturriickstande sind 
auBerordentlich hoch. 

Bezuglieh der Gestaltung der kunftigenNutzungen wird ausgefiihrt: 
Wiirde die Abnutzung der Fiehten-, Tannen- und Buehenbestande naeh den 

bisherigen geringen Hiebssatzen erfolgen, dann wurde keine der 6 Altersklassen 
unter einem Durehsehnittsalter von 133 Jahren zum Einsehlag kommen. 

Die normale Abnutzung 
a) auf Grund einer 100jahrigen Umtriebszeit wurde bei einem Ertrag von 

450 fm Derbholz pro Hektar und einem ReinerlOs von 12 M. pro fm eine jahr
liehe MehrfaIlung von 570000 fm mit einem ReinerlOs von 6,8 Mill. M. ergeben. 
Erst nach 80 Jahren wurde der Hieb sieh in 108j. Bestanden bewegen, unter 
103 Jahren kame auch die jiingste Altersklasse nicht zur Abnutzung. 

b) Auf Grund einer 93j. Umtriebszeit - der tatsachlichen Abtriebszeit 
der wiirttembergischen Fichten-, Tannen- und Buchenbestande 1880/99 -
wiirde eine jahrliche Mehrfallung von 741000 fm mit einem Reinerlos von 
9 Mill. M. ergeben. Das Altersklassenverhaltnis wiirde erst nach 40 Jahren 
dem wurttembergisehen gleichkommen und die fUnf altesten Altersklassen 
wiirden ein Durchschnittsalter von nicht unter 103 Jahren bis zum Ein
schlage erreichen. 

c) Auf Grund einer 80j. Umtriebszeit wurde eine jahrliche Mehrfallung 
von 1 127 000 fm mit einem Reinerlos von 13,5 Mill. M. ergeben. Es wiirden 
50 Jahre vergehen, bis sich die Nutzung in Bestanden mit einem Abtriebsalter 
von 100 Jahren bewegen wiirde. 

Wenn demnach die Abnutzung der vorhandenen Altholzbestande im regel
ma.Bigen Betrieb auf dem Wege der Verkiirzung der Umtriebszeit unter Wah
rung des Prinzips der Nachhaltigkeit erfolgen solI, dann wurdenmindestens 
60 Jahre vergehen, bis die Riebe in Bestande von einem Alter unter 100 Jahren 
sich bewegten. Das normale, d. h. gewunschte Abtriebsalter wiirde wahrend 
der ersten Umtriebszeit uberhaupt nicht erreicht werden. 

Da es sich in erster Linie um Fichtenbestande handelt, bringt jede Verzoge
rung des Einschlages finanzielle und volkswirtschaftliche Nachteile. Daher 
ist eine auBerordentliche Abnutzung dringend geboten. 

Unter Beibehaltung der bisherigen Nutzungsflache in den Fichten-, Tannen
und Buchenbestanden und bei Unterstellung einer Umtriebszeit fiir Fichten 
und Tannen von 100 Jahren, fUr Buchen von 120 .tahren im Mittel von 
105 Jahren, genugen zur Erfullung des bisherigen Nutzungsetats 386505 ha. 
Da die Gesamtflache 494771 ha betragt,· werden 108266 ha fUr die auBer
ordentliche Abnutzung frei, d. i. der groBere Teil der iiber l00j. Altholz
vorrate. 

Wird dieselbe in einem 30jahrigen Zeitraum vollzogen, dann wird sich 
eine jahrliehe Hiebsflache von 3609 ha und unter Zugrundelegung eines Derb
holzertrages von 450 fm pro ha und eines Reinerloses von 12 M. pro fm ein 
jahTlicher Mehreinschlag von 1624000 fm mit einem ReinerlOs von jahrlich 
19 1/a Mill. M. ergeben. Die Gesamtmasse der innerhalb 30 Jahren abzunutzenden 
AlthOlzer beziffert sich also auf 48,72 Mill. fm, der Gesamtreinerlos ohne 
Zinsen auf 585 Mill. M. 

Dahin ging der Vorsehlag des Grafen Toerring. 
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Eine Verringerung der ordentlichenEinnahmen nach UmfluB von 30 Jahren 
sei nicht zu befiirchten. da von da ab die auBerordentlichen Hiebsflachen wieder 
mit Durchlorstungsertragen einsetzen, nach 60 Jahren die ganze Flache hohe 
Zwischennutzungsertrage liefern und spatestens nach 80 Jahren die Bestande 
nutzungsfahig wiirden. Die Nutzungen wiirden sich also nach 30 Jahren gerade 
mit Riicksicht auf die auBerordentliche Abnutzung der Altholzvorrate ansteigend 
erhohen. 

Die auBerordentlichen Einnahmen sollen auch in der Hauptsache fiir auBer 
ordentliche Bedarfszwecke verwendet werden. Als solche nennt Graf Toerring. 

1. AblOsung von Forstrech ten. 
2. Ankauf von Grund und Boden zur Aufforstung, besonders von Odland. 
3. Ansammlung eines Reservefonds von etwa 50 Mill. M., durch welchen 

die Forstverwaltung in die Lage versetzt werden solI, in J ahren mit riickgangiger 
Konjunktur Einsparungen an den Fallungen vorzunehmen und den Einnahme
ausfall bis zur Hohe des Budgetvoranschlages aus Mitteln des Fonds aus
zugleichen. In giinstigen Jahren solI der Fonds wieder erganzt werden. 

4. Forderung der Forstkulturen. Nach der Statistik von 1905 betragt 
die unaufgeforstete Flache in den Staatswaldungen 10077 ha. Vermutlich 
ist sie noch groBer. 

5. Verbesserung der for!ltlichen Transportanstalten. Der Wald
wegbaufrage ist von seiten der bayerischen Staatsforstverwaltung bisher nicht 
die notige Aufmerksamkeit geschenkt worden. 

6. Verbesserung der forstlichen Dienstwohnungen. 
7. Reform des Forsteinrichtungswesens durch Errichtung einer Zentral-

forsteinrichtungsstelle in Miinchen. 
8. Tilgung von Staatsschulden. 
Weiter heiBt es wtirtlich in der Denkschrift: 
"Die Staatsforstverwaltung glaubte somit die Nachhaltigkeit am besten in der moglichst 

langen Erhaltung der Altholzvorrate und moglichst geringen Nutzungen gesichert. 
lch vermag den wahren Konservatismus der Forstwirtschaft·nicht so fast in geringen 

Abnutzungssatzen und damit in der langen Erhaltung von Altholzvorrii.ten, welche ent
weder in ihrem Werte iiberhaupt riickgii.ngig sind oder deren Wertzunahme mit den volks
wirtschaftlichen Opfem negativer Kapitalszinsen oder des Riickganges der Bodenkraft 
erkauft werden, zu erblicken, als vielmehr in der Erhaltung der Bodenkraft und in der 
Erzeugung neuer Bestandesgenerationen, welche in entsprechender Massen- und Wert
erzeugung die Ertragsfiihigkeit des Waldbodens voll und ganz auszuniitzen versprechen. 
Diesen Forderungen der Wirtschaftlichkeit kann nur eine Verwaltung gerecht werden, 
die sich stets die Fiihlung mit den jeweiligen Zeitforderungen erhii.lt und dadurch auf der 
Hohe bleibt, nicht aber in den hergebrachten Formen und Bahnen erstarrt. 

Demgegeniiber moohte ich nochmals auf die unwirtschaftliche Aufspeicherung enorm 
riickgii.ngiger Altholzvorrate (Fichten), auf die auBerordentlichen Kulturriickstiinde, auf 
die mangelhafte ErschlieBung unserer Staatsforste durch modeme Transportanstalten 
hinweisen, urn der Allgemeinheit zu iiberlassen, inwieweit die bayerische Staatsforstver
waltung diesen Forderungen eines wahren Konservatismus und damit einer wirklichen 
Nachhaltigkeit bisher entsprochen hat." 

Auf Grund der Beschliisse beider Kammern des Landtages setzte die Regie
rung eine forstliche Kommission zur Priifung der Forsteinrichtungswerke der 
tiberalte Holzbestande aufweisenden Forstamter ein. 1m Jahre 1912 glaubte 
die Kommission ihre Aufgabe als erfiillt betrachten zu konnen und legte ihre 
Ansicht in einer kurzen Denkschrift an den Minister nieder, der sie im Juli 1912 
tiber den Kopf des technischen Chefs der Forstverwaltung hinweg dem Landtag 
zur Kenntnis brachte. Trotz ihrer vierjahrigen Tatigkeit kommt die Kom
mission zu dem Gestandnis, daB sich aus den von ihr gewonnenen Ergebnissen 
kein SchluS darauf ableiten lasse, wie sich die Nutzung fiir die Gesamtflache 
der Staatswaldungen gestalten werde. Die Hauptnutzungssatze wiirden zwar 
erhoht werden konnen, die Gesamtnutzung aber nicht, weil die seit dem Jahre 
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1908 erhohten Zwischennutzungen wieder reduziert werden mii.Bten. Bei einer 
produktiven Waldflache von 810000 ha lie.Ben sich mehr als 850000 fm 
Zwischennutzung nachhaltig nicht gewinnen! 

Graf Toerring war von dieser Denkschrift mit Recht nicht befriedigt 
und stellte unterm 2. September 1912 bei der Kammer der Reichsrate den Antrag, 
die Regierung moge erneut in Erwagung ziehen, ob nicht mit Riicksicht auf 
das Vorhandensein von 64000 ha Bestanden im Durchschnittsalter von 132 Jahren 
die au.Berordentliche Abnutzung eines Teils dieser Bestande vorgenommen und 
der ErlOs zur Errichtung von drei Reservefonds verwendet werden solIe. Die 
Reichsratskammer erhob am 21. September 1912 diesen Antrag zum Beschlu.B, 
die Kammer der Abgeordneten lehnte ihn am 1. Oktober 1912 abo 

Daraufhin arbeitete die Forstverwaltung eine eingehendere Denkschrift aus, 
die am 22. April 1914 der Abgeordnetenkammer vorgelegt wurde. Dieselbe 
ist nicht beweiskraftig und verfehlt. 

c. Die Mebrnutzungsfrage in Baden. 

In Baden griff die Frage der Mehrnutzung Oberforster E. Fieser in der 
"Breisgauer Zeitung" yom 6. April 1908 auf. 

Unter Hinweis auf die Rektoratsrede des Verfassers wendet Fieser die 
Beweisfiihrung Toerrings auf die badischen Domanenwaldungen an und kommt 
zu dem Ergebnis, daB in denselben die iiber l00jahrige Altersklasse zu stark 
vertreten sei, die tatsachliche Umtriebszeit sich auf 135 Jahre berechne 
(1881/1900), weil die Nutzung geringer sei als der Zuwachs, und da.B bei Ein
haltung einer durchschnittlichen Umtriebszeit von no Jahren fiir Tanne, Fichte 
und Buche (Fichte und Tanne 100 Jahre, Buche 120 Jahre) jahrlich eine Mehr
fallung von 84370 fm mit einem Reinerlos von 1 Mill. M. moglich sei (143 ha 
mit 590 fm a 12 M.); Auf diesem Wege konnten aIle Altersklassen wahrend 
der nachsten no Jahre mit einem Durchschnittsalter von iiber n5 Jahren 
aufgenutzt werden. Den Dbervorrat berechnete Fieser auf 4 Mill. fm. 

Nach weiteren Erorterungen in der Tagespresse kam die Angelegenheit 
am 27. Mai 1908 in der ersten Kammer der badischen Standeversammlung 
zur Sprache. Die Forstverwaltung gab zu, da.B Bezirke mit Dbervorraten 
vorhanden seien; denselben stiinden aber Bezirke mit einem Vorratsmangel 
gegeniiber. Mangels guter Wege ware die volle Ausnutzung der Gebirgsforste 
nicht im wiinschenswerten MaBe moglich gewesen. Man habe aber mit derselben 
seit langerer Zeit begonnen. An der oberen Grenze der zullissigen Nutzung 
sei man heute allerdings noch nicht angelangt. Von einer Mehrfallung von 
80 000 fm konne dauernd keine Rede sein. Die Kammer fa.Bte einstimmig 
eine Resolution, daB der bisherige Standpunkt der Forstverwaltung gebilligt 
wird, die festgesetzten Umtriebszeiten aufrecht erhalten werden sollen, insoweit 
aber die tatsachlichen Abtriebszeiten hoher sind, mit der rascheren Abnutzung 
der Altholzvorrate fortgefahren werden solIe, eine wesentliche Erhohung des 
Durchschnittsabgabesatzes iiber 6,6 fm pro Hektar ZUf Zeit aber nicht befiir
wortet werden kann. 

In der zweiten Kammer kam mangels an Zeit die Sache nicht mehr zur 
Verhandlung. 

Die Forst- und Domanendirektion bearbeitete aus AnlaB der 1909 in Heidel
berg tagenden Versammlung des Deutschen Forstvereins "Allgemeine Mittei
lungen iiber die forstlichen Verhaltnisse des Landes", welche den "Statistischen 
Nachweisungen aus der Forstverwaltung des GroBherzogtums Baden fiir 1907" 
(Karlsruhe 1909) vorangeschickt sind, um in objektiver Weise ein Urteil iibe;r 
ihre bisherige Tatigkeit zu ermoglichen. 
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Mit dieser Denkschrift beschaftigt sich die Broschiire von K. Philipp, 
Oberforster in Sulzburg "Die forstlichen Verhaltnisse Badens, Freiburg i. B. 
1909". Er 1) fiihrt aus: Selbst bei Beriicksichtigung der ungiinstigen Alters
klassenabstufung und des Lichtungszuwachses komme man nicht dariiber hinaus, 
daB die Hauptnutzung in den Domanenwaldungen in 140jahrigen Bestanden 
geschlagen werde. Der jahrliche Gesamtertrag der Hochwaldflache betrage 
mindestens 7,87 fm. Die ErhOhung der jahrlichen Nutzung um 1 fm pro 
Hektar sel daher bestimmt zulassig. Der finanzielle Erfolg des Lichtungs
zuwachses s,ei hinfallig, weil durch das Altholz der Jungwuchs auf 1/3-1/10 der 
Flache reduziert werde, nach dem Hiebe des Altholzes auch infolge der Schaden 
bei der Fallung und Ausbrip.gung nur einige Gruppen Jungwuchs iibrig bleiben, 
durch die Verwundungen bei der Fallung und Bringung der Keirn zur spateren 
Faulnis gelegt werde und wegen der Schwierigkeit der Bringung ein groBer 
Teil des Langholzes zu Sageblocken und, Schichtholz aufgeschnitten werden 
miisse (32,5% des Nadelnutzholzanfalles). Auch der groBe Anfall von Faulholz 
riihre davon her. Das Starkholz werde nicht mehr geniigend begehrt und bezahlt, 
durch-cHerabsetzung der Umtriebszeit von 120 auf 100 Jahre werde der Rein
ertrag in keiner Weise geschmalert. Bei einer durchschnittlichen Umtriebszeit 
von llO Jahren betrage der Vbervorrat in den Domanenwaldungen 4,45 Mill. fm 
mit einem Wert von 60 Mill. M., in den Gemeinde- und Korperschaftswaldungen 
10,77 Mill. fm mit einem Wert von 140 Mill. M. 

OberfOrster E. Fieser gab anfangs 1910 die Schrift heraus: "Die Modernisie
rung der badischen Domanen- und Gemeindewaldwirtschaft in okonomischer 
Hinsicht, Freiburg i. B." Dieselbe gibt auch eine gute Vbersicht iiber die 
Bewegung der gleichen Frage in Bayern und Wiirttemberg. 

Im April 1910 verhandelte die Zweite Kammer eingehend und mit be
merkenswerter Sachkenntnis iiber die Frage der starkeren Ausnutzung der 
Domanenwaldungen. Die Redner aller Parteien erkIarten dieselbe im Prinzip 
fiir durchfiihrbar und wiinschenswert unter Anerkennung der verdienstvollen 
Initiative der OberfOrster Fieser und Philipp. Da in Baden die Flache der 
Gemeinde und Korperschaftswaldungen nahezu dreimal groBer ist als die der 
Domanenwaldungen, so wurden auch die Mehrnutzungen fiir jene gefordert. 

Es wurde von den Abgeordneten geltend gemacht, daB es Aufgabe der Forstverwal
tung sei, die waldwirtschaftlichen Grundsatze mehr mit den finanziellen, kaufmannischen 
Grundsii.tzen in Einklang zu bringen und keine Werte verloren gehen zu lassen, die alten 
Bestande darauf anzusehen, ob sie nicht Zinsen fressen, statt solche zu bringen. Durch 
ihren Einschlag miisse man Platz schaffen fiir die Entwicklung neuer Werte. Das Prinzip 
der Verzinsung diirfe nicht, wie die Forstverwaltung meine, vollig ausgeschaltet werden. 
Es sei kein gesunder Zustand, wenn man sich beim Waldvermogen mit einer Verzinsung 
von P/20/0 begniige, wahrend die Steuerleistungen des Volkes immer mehr angespannt 
werden und von diesem Volke bei wichtigen kulturellen Forderungen "schmerzliche Ent
sagung" verlangt wird. Auch der Wald miisse zur Behebung der "mangelnden Mittel", 
die von der Regierung immer wieder ins Feld gefiihrt werden, seinen Teil beitragen. Der 
Wert des Waldes liege auch in der Nutzung fiir das gegenwartig lebende Geschlecht. Das 
gelte auch fiir die Gemeindewalder. 

Yom wirtschaftlichen Standpunkt aus bedeute die Ansammlung von AlthOlzern eine 
Anhaufung von Betriebskapital. Diese sei ohne weiteres als Zinsverlust zu buchen. Der 
Erfolg aller mit Barzahlung arbeitenden kaufmii.nnischen GroBgeschafte beruhe auf der 
Herabsetzung der Umtriebszeit des Betriebskapitals. - Das amtliche statistische Material 
sei auf schwankender Grundlage aufgebaut. 

Die Lichtschlage in den Nadelholzwaldungen seien nicht rentabel, weil unter den Mutter
Mumen kein Jung'\vuchs aufkommt und der vorhandene Jungwuchs beim Fallen und 
Ausbringen des Altholzes ruiniert wird. . 

Die Ausfiihrungen der Regierung verloren dadurch an innerer Kraft, daB sie bereits 
seIber eine groBere Holznutzung vorgesehen habe. 

1) Weiterhin behandelte Philipp die Frage in "Forstliche Tagesfragen mit besonderer 
Beriicksichtigung der badischen Waldwirtschaft". Freiburg i. B. 1912. 
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Die Forstverwaltung verharre in veralteten Anschauungen und habe die Entwicklung 
des Wirtschaftslebens, des Gewerbes und der Industrie nicht mitgemacht. Heutzutage 
brauche man viel mehr jiingeres Holz fiir Papierholz als fiir Hollanderstamme. 

Die Forstverwaltung berief sich zunachst darauf, daB die Offentlichkeit bis jetzt mit 
ihrer Tatigkeit zufrieden gewesen sei und erst in allerjiingster Zeit suche sich "ein nagender 
Bazillus einzunisten". Von 1879-1907 seien fiir Wegbau in den Domanenwaldungen 
51/ 2 Mill. Mark, in den Gemeinde- und Kiirperschaftswaldungen II Mill. Mark aufgewendet 
worden. Die budgetmiWige Nutzung in den Domanenwaldungen sei von 380000 fm im 
Jahre 1870/71 auf 668000 fm im Jahre 1910 gestiegen, der budgetmaBige Gtldertrag 
von 3,2 Mill. auf 8,6 Mill. Mark. 

Der gegenwartige Zuwachs betrage 460000 fm, die Hauptnutzung 470000 fm. In 
den Gemeindewaldungen sei der Zuwachs 1,23 Mill. fm, die Hauptnutzung 1,3 Mill. fm, 
also tibersteige die Nutzung den Zuwachs. Der Vorrat der tiber 100j. Bestande betrage 
8 Mill. fm. Ein Teil dieses Vorrates sei aber zur Ausgleichung eines Vorratsmangels von 
1,32 Mill. fm in der 81-100j. Altersklasse notwendig. 

Die Umtriebszeit sei im Domanenwald auf 60% der Flii.che 120jahrig, in den Gemeinde
waldungen auf 36%' Da zwei Drittel d.es Domanenwaldes in einer Meereshiihe zwischen 
600 und 1300 m liegen, kiinne hier von dieser Umtriebszeit nicht abgegangen werden. 

Der Zuwachs sei in den 120jahrigen und alteren Tannen- und Buchenbestanden noch 
vollstandig gentigend. 

Auch die Preisentwicklung fiir das Starkholz sei angemessen. 
Der Vertreter des Finanzministers fiihrte aus, er miichte nicht so weit gehen, die Auf

fassungen Fiesers und Philipps ganz abzulehnen. Die oberste Forstbehiirde habe die 
Aufgabe, in eine Untersuchung tiber den Stand der Verhaltnisse einzutreten. Der Vorwurf 
des Konservatismus sei fiir die Forstbehiirde leichter zu ertragen als der Vorwurf des 
Radikalismus 1). 

D. Die Wirkung des Antrages Toerring. 
Die Wirkung des Antrages Toerring erstreckte sich auf aIle groBeren Wald

besitzgruppen Deutschlands. Nicht bloB in den Staatsforsten, sondern auch 
in den Gemeinde- und groBeren Privatforsten wurde die Moglichkeit starkerer 
Ausnutzung nachgepriift und meistens bejaht. Darauf ist auch die in der Reichs
statistik ausgewiesene sprunghafte Erhohung des Holzanfalles vom Jahre 1900 
bis zum Jahre 1913 zuriickzufiihren (s. S. 77). . 

Die starkste Konsequenz zog die preuBische Staatsforstverwaltung in aller 
Stille. Der durchschnittlich-jahrliche Einschlag war von 1908/12 um 50% 
hoher als im Jahre 1907. Dazu trug allerdings auch der erhohte Einschlag 
im Jahre 1910 infolge des NonnenfraBes in OstpreuBen bei. In den bayerischen 
Staatswaldungen erhohte sich die Nutzung durchschnittlich-jahrlich im Zeit
raum 1908/12 gegeniiber jener von 1907 um 27%, in den badischen um 11 %. 
In Wiirttemberg war die Mehrnutzung schon durch die Errichtung des Reserve
fonds 1905 eingeleitet. 

Einschlag an Gesamtmasse in den Staatsforsten von: 

Bay .. rn PreuBen Wiirttemberg Baden 

Mill. fm I 
je ha Mil1.-·~~ I je ha 

Mill. fm I 
je ha 

Mill. fm I 
je ha 

fm fm fm fm 

1907 3,834 4,66 11,263 I 4,30 I 1,408 I 7,52 0,601 I 6,42 
1908 4,271 5,17 11,978 4,54 1,343 I 7,17 0.598 

: 

6,39 
1909 5,001 6,09 13,037 4,90 1,316 I 7,03. 0;658 7,00 
1910 4,958 6,04 15,715 5,87 1,286 I 6,87 0,706 7,51 I 
1911 5,118 6,23 13,170 4,90 1,431 ! 7,64 0,702 7,48 
1912 5,044 

I 
6,29 13,426 I 4,97 1,378 i 7,36 0,669 7,12 

1913 4,798 6,00 13,660 I 5,05 1,336 7,14 0,634 I 6,73 
! I 

1) Uber die Kammerverhandlungen siehe auch Fieser, Forstw. Centralbl. 1912, 490. 
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2. Die Aufgaben der Staatswaldwirtschaft. 
Die Staatsforsten steIlen ein gewaltiges Vermogensobjekt dar. Indem ihre 

Ertrage zur Bestreitung aIlgemeiner Staatsausgaben Verwendung finden, 
kommen sie dem ganzen Volke zugute, und indem sie einen erheblichen Teil 
der Staatseinnahmen ausmachen, entlasten sie aIle Steuerzahler. Daraus 
erwachst fiir den Staat die fiskalische Verpflichtung, bei der Bewirtschaftnng 
der Staatswaldungen auf die hOchste Rentabilitat bedacht zu sein. Um diese 
zu erzielen, muB der Betrieb nach einem bestimmten klaren Programm gefiihrt 
werden, in dem die Wirtschaftlichkeit der oberste leitende Grundsatz ist. 

Dieser Forderung kann nur das privatwirtschaftliche Prinzip Geniige leisten 1), 
wei! das sog. "staatswirtschaftliche" Prinzip zu viele Auslegungsmoglichkeiten 
in sich schlieBt, als daB es dem staatlichen Forstbeamtentum zur Richtlinie 
fUr die Wahrung der fiskalischen Interessen dienen konnte. 

Privatwirtschaft bedeutet nicht ein riicksichtsloses finanzieIles Herrschafts
recht, sondern die Hochhaltung der Wirtschaftlichkeit im Rahmen der Volks
wirtschaft. Auch der Wald wird nicht um seiner selbst willen gepflegt nnd 
erhalten, sondern ist ein Gut, das auBer den regelmaBigen Bediirfnissen der 
Volkswirtschaft auch auBergewohnliche llach Moglichkeit zu befriedigen hat. 
Der Staat kann und muB daher seinen Wald auch zur Linderung plOtzlicher 
Notstande und zum Ausgleich volkswirtschaftlicher Interessen heranziehen, 
aber immer mit der MaBgabe, daB diese FaIle als Ausnahme angesehen werden 
und wohlbegriindet sind. So ist es selbstverstandlich, daB in landwirtschaft
lichen MiBjahren der Staatswald - wie iibrigens auch die anderen Waldbesitz
arten - der bauerlichen Bevolkerung an Streu, Gras, Futterlaub und Weide 
liefert, was er liefern kann. 

Es kann auch FaIle geben, in denen die Abgabe von Holz an ortliche Gewerbs
zweige unter dem Marktpreis sich rechtfertigen laBt. Grnndsatz muB aber 
bleiben, daB solche Hilfen niemals zur Bereicherung, sondern nur zur Stiitzung 
notleidender Existenzen gewahrt werden. Das Holz darf nur das Mittel zur 
Schaffnng von Arbeitsgelegenheit in den Fall611 nnd Gebieten sein, in welchen 
andere Arbeitsgelegenheiten fehlen (Hausindustrien in armen Waldgegenden). 
Dabei ist allerdings die weitergehende Frage zu priifen, ob die dauernde Fristnng 
kiimmerlicher Holzindustriezweige an sich volkswirtschaftlich rationell ist. FaBt 
man den Staatsforstbetrieb als reines fiskalisches Erwerbsunternehmen auf, 
dann miiBte der Entgang an Einnahme der Staatsforstverwaltung aus anderen 
Staatsmitteln ersetzt werden, wei! der Staat als solcher die Unterstiitzung 
gewahren muB. 

Abgesehen von solchen Einzelfallen darf der Staatswald fUr den Holzhandel 
nnd das Holzgewerbe nicht 'zur Pensionsanstalt werden. Dies miiBte eintreten, 
wenn der Holzverkauf nicht im freien Wettbewerb erfolgen wiirde, sondern 
nach Preisen, die jedes Risiko des Kaufers ausschlieBen. Die imme!' wieder 

1) Auch Adolf Wagner sagt in seiner "Finanzwissenschaft" 3. Aufl., 1, 586: "Fiir 
die Bewirtschaftung der Staatsforste muB das privatwirtschaftliche Prinzip des groBten 
nachhaltigen Reinertrages das leitende sein, soweit allgemeine Riicksichten (Klima, absoluter 
Waldboden) nicht widersprechen." - Auf den Zinsenverlust durch hohe Umtriebszeiten 
machte Georg von Mayr bereits in Hildebrands Jahrbiichern 1864, S. 433f£., aufmerksam. 

1m bayerischen Landtag fiihrte Finanzminister V. Pfaff am 26. April 1906 aus: 
"Jede Mark, die die Staatsforste weniger tragen, muB in anderer, den einzelnen jedenfalls 
driickender Form aufgebracht werden." GroBe Gebiete hatten keinen Staatswald. "Jede 
Gewahrung einer finanziell bedeutungsvollen Bevorzugung eines einzelnen setzt sich in 
eine finanzielle Benachteiligung aller derer um, die nicht auch den Vorzug haben, in der 
Nii.he eines Staatswaldes zu wohnen und gleiche Vorteile fiir sich aus dem Staatswald 
zu ziehen." 
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einsetzenden Versuche des Holzhandels, von den Staatsforstverwaltungen 
Preise zu fordern, die ihm auf Kosten der Allgemeinheit einen miihelosen Gewinn 
garantieren, sind daher zuriickzuweisen. 

Verfiigt der Staat iiber groBeren Waldbesitz, dann kann er auf die Preis
lage des Holzes innerhalb der durch die inlandische und auslandische Markt
konjunktur gezogenen Grenzen einen gewissen EinfluB iiben. Selbst wenn der 
Fiskus fiir sich in der Lage ware, auf einen Teil des zeitgemaBen Holzpreises 
zugunsten der Abnehmer allgemein zu verzichten, darf er diesen Weg nicht 
beschreiten, weil dadurch der ganze iibrige Waldbesitz in Mitleidenschaft gezogen, 
der Waldvermogenswert des Landes herabgedriickt und die Steuerkraft der 
Privatwaldbesitzer und die Leistungsfahigkeit der Gemeinden und Stiftungen 
geschwacht wiirde. Daher ist der Staat auch an einer die Waldwirtschaft 
schiitzenden Zollo, Eisenbahn- und WasserstraBenpolitik ebenso interessiert 
wie jeder andere Waldbesitzer. 

Zudem ist immer im Auge zu behalten, daB die Staatswaldungen nur einen 
Teil der Forstprodukte der Lander lief ern und deshalb durch besondere Begiin
stigungen der Kaufer des Staatswaldholzes diesen einen Gewinn zugeschoben 
wiirde, den die Holzkaufer, welche ihr Holz aus den Gemeinde- und Privat" 
waldungen beziehen, nicht erreichen konnen. Da die Preise der Halb- und Fertig
fabrikate sich nach Angebot und Nachfrage richten, kommen einseitige Preis
ermaBigungen beim Rohholz nicht dem Verbraucher, sondern nur dem Holz
handler zugute. 

Alle diese Gesichtspunkte weisen darauf hin, daB sich die Holzpreispolitik 
der Staatsforstverwaltungen im Rahmen der allgemeinen Marktlage halten muB. 

Es verschlagt nicht gegen den Grundsatz der hochsten Rentabilitat, wenn 
im Staatswald auf die Erziehung von Holzarten und Holzsortimenten Bedacht 
genommen wird, die die Privatwald- und Gemeindewaldbesitzer nicht pro
duzieren wollen oder konnen. Dazu gehort das starke Nadelholz und Laub
holz. Die Starkholzzucht erfordert so lange Produktionszeitraume, daB nur 
der Staat mit seinem ausgedehnten Waldbesitz die Zeit bis zur Ernte abwarten 
kann. Damit ist nicht gesagt, daB die Starkholzzucht an sich unrentabel ist. 
Sie wird es nur dann, wenn sie {n so ausgedehntem MaBe betrieben wird, daB 
die Erzeugung iiber den verhaltnismaBig geringen Bedarf hinausgeht. Dies 
gilt namentlich fiir das Nadelstarkholz. 

Bisher suchten die Staatsforstbetriebe der Nachfrage nach den verschiedenen 
Holzsortimenten durch hohe Umtriebszeiten zu geniigen. Die Folge ist, 
daB die am meisten begehrten Sortimente nicht in geniigender Menge, ja oft 
nur nebenbei anfallen. Die Staatsforstwirtschaft wird ihre volkswirtschaftliche 
Aufgabe unbeschadet der fiskalischen Interessen in der Zukunft nur dann erfiillen 
konnen, wenn sie an der Einheitsumtriebszeit nicht mehr streng festhalt, sondern 
geeignete Waldgebiete und Waldteile zur Erziehung bestimmter Sortimente 
und Holzarten in den dazu zweckmaBigen Umtriebszeiten ausersieht. Das 
heiBt also, die Umtriebszeiten miissen nach dem Zweck der Sortimenten
erzeugung differenziert werden (Papierholz-, Grubenholz-, Mastenholz-, Stark
holzumtriebe). 

Da die Holzpreise im Verhaltnis zu den langen Produktionszeitraumen 
der Forstwirtschaft vor dem Krieg zu nieder waren, wurden die Staatsforst
verwaltungen nach manchen Richtungen hin auf die Bahn der extensiven 
Betriebsfiihrung gedrangt. Insbesondere wurde das Transportwesen vernach
lassigt. Der Ausbau der WaldstraBen fiir den Kraftwagenverkehr, die Anlage 
von Kleinbahnen und die Verbringung des Holzes auf Lagerplatze laBt sich in 
Zukunft nicht mehr umgehen. Der Staat soIl aber auch Sagewerke errichten 
und betreiben, damit die Forstverwaltung liber die Anforderungen dieses 
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Gewerbes an die Holzqualitat usw., iiber die finanzieUen Ergebnisse und iiber 
die Lage des Schnittholzmarktes durch eigene Erfahrung orientiert ist und die 
staatlichen Forstbeamten an den Vorgangen im Holzhandel und in der Holz
industrie interessiert werden. GroBe Holzanfalle durch Naturereignisse soUten 
in Zukunft wenigstens teilweise durch die Forstverwaltungen selbst zu Schnitt
waren aufgearbeitet werden, um das Holz vor dem Verderben zu schiitzen. 

IX. Die Erriclttung von Geldreservefonds in der )j"'orst
wirtscltaft und besonders fur die Staatsforste 1). 

1. Der grundlegende Gedanke und die bisherige Entwicklung. 
Der Forstreservefonds ist ein Sammelbegriff fUr Kapitalriicklagen aus den 

forstlichen Betriebseinnahmen zu verschiedenen Zwecken. 
Die gleichmaBige jahrliche Holznutzung in einem auf den Nachhaltsbetrieb 

eingerichteten Waldkomplex ist in der Natur der Waldwirtschaft nicht begriindet, 
bereitet vielmehr der Forsttechnik mancherlei Schwierigkeiten und ist in der 
Regel mit finanzwirtschaftlichen Verlusten verkniipft. Die Erkenntnis dieser 
MiBstande hat in den letzten Jahrzehnten zu der allgemeinen forstlichen Dber
zeugung gefUhrt, daB das starre System der Nachhaltigkeit einer beweglichen 
freien Bestandswirtschaft Platz machen miisse. Die erste Anregung hiezu ging 
zweifellos von der Bodenreinertragswirtschaft aus. Spater wurde diese Forde
rung durch die Lehren des Waldbaues und in neuerer Zeit ganz besonders durch 
die Betonung des kaufmltnnischen Gesichtspunktes bei der Holzverwertung 
unterstiitzt. 

Diesen rein forstwirtschaftlichen Bestrebungen steht indessen der Wunsch 
und der Wille des Waldbesitzers gegeniiber, aus seinem Waldvermogen ein jahr
lich gleichgroBes Einkommen zu beziehen. Dieser Gesichtspunkt ist fUr den 
Staat, die Gemeinden und Korperschaften, fUr den freien und gebundenen 
Privatwaldbesitzer, der von der Rente seines Waldes leben muB, von ausschlag
gebender Bedeutung. 

Der Gegensatz zwischen dem objektiven forstwirtschaftlichen Standpunkt 
und dem subjektiven des Waldbesitzers hat die Idee des forstlichen Geldreserve
fonds gezeitigt, er solI durch diesen iiberbriickt werden. Die offentliche 
Aufmerksamkeit wurde vollends auf diese gelenkt durch die Errichtung eines 
Reservefonds fiir die wiirttembergischen Staatswaldungen im Jahre 1905 und 
durch die neuzeitliche" Bewegung zugunsten der starkeren Ausnutzung der 
Staatsforste (Antrag Toerring). Hier handelt es sich zunachst um die Frage, 
in welcher Weise die Erlose aus dem Einschlag der iiberschiissigen Altholz
vorrate der Staatswaldungen verwendet werden sollen. 

Bisher wurden lediglich Holzreserven angesammelt. Soweit diesem Vor
gang iiberhaupt ein Plan oder eine Absicht zugrunde liegt, ist der Zweck der, 
einerseits die Sicherheit der nachhaltigen Holznutzung zu gewahrleisten, anderer
seits auch auBerordentlichen Anspriichen des Waldbesitzers geniigen zu konnen. 
DaB die sog. stehenden und fliegenden Holzreserven, ausgenommen vielleicht 
die Eichenreserven, unrentable teuere Kapitalanlagen sind, steht fest, ebenso 
daB sie die WirtschaftsfUhrung nach vielen Richtungen hin erschweren. Ihr 
Bestand ist ferner durch Naturereignisse, insbesondere durch Windbruch, stark 
gefahrdet und meistens geht ihre Bestimmung daq.urch ver loren, daB ihre N utzung 
schlieBlich doch in dem laufenden Etat iibergeht. Auf eine kleine, jederzeit 
nachweisbare und iiberwachte Holzreserve wird man indessen im GroBbetriebe 

1) Nach meinem Referat auf der Versammlung des Deutschen Forstvereins zu Trier 1913. 
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schon mit Riicksicht auf die Unsicherheit der Holzmassenermittelung und der 
sonstigen Rechmmgsgrundlagen nicht verzichten konnen. Die erste planmlWige 
AushaItung einer Holzreserve ist das Quart en reserve in Frankreich, welches 
auf eine Verordnung vom Jahre 1561 bzw. 1573 zuriickgeht (S. 197, 396). 

Die Idee des forstlichen Geldreservefonds wurde auch popularisiert durch 
die Schaffung von Ausgleichs- und Tilgungsfonds fUr die Staatseisen bahnen 
(PreuBen 1903). Die Aufgabe dieser Fonds besteht im allgemeinen darin, Uber
schiisse ertragsreicher Jahre anzusammeln, um Minderertrage schlechter Jahre 
auszugleichen. In Bayern diente der Fonds auch der planmaBigen Schulden
tilgung. Die Situation ist bei den Sta,atseisenbahnen allerdings eine andere als 
bei den Staatswaldungen. Einmal sind die Ertragnisse der Eisenbahnen groBeren 
Schwankungen unterworfen und dann haben die Eisenbahnen kein Betriebs
kapital analog dem Holzvorratskapital hinter sich, auf das sie im Notfall zuriick
greifen kOnnten. 1m Gegenteil, den Einnahmen der Eisenbahnen steht ein groBes 
Schuldkapital gegeniiber. AuBerdem ist bei den Eisenbahnen der Gesichts
punkt maBgebend, daB gerade in Jahren mit darniederliegender Konjunktur 
die Beschaffung von rollendem Material und die AusfUhrung von Bauten nicht 
eingeschrankt werden soIl, einerseits um die Industrie nicht zu Arbeiterent
lassungen zu zwingen und andererseits die billigeren Gestehungspreise auszu
niitzen. Der Eisenbahnfonds dient also auBer privatwirtschaftlichen Interessen 
auch sozialpolitischen. 

Endlich sei auf die Bestrebungen der groBen Kommunalverwaltungen 
in neuester Zeit hingewiesen, fUr bestimmte Zweige ihrer Verwaltung besondere 
Fonds anzulegen, z. B. Schulfonds, Baufond, Grundstiickfonds usw. Die Absicht 
hierfiir ist, die Finanzgebarung iibersichtlicher zu tttachen und den Unterhalt 
der einzelnen VerwaItungszweige durch Widmung besonderer Fonds gegen 
die Schwankungen des laufenden Etats sicher zu stellen. 

A. Die ersten Anfange. 

Die erste Geldreserve wurde im bayerischen Fiirstentum Neuburg a. D~ 
im Jahre 1577 geschaffen, indem verfiigt wurde, daB die NutznieBer der Lehen
und Zinswaldungen, wenn diese iiberhauen werden, den halben Erlos von dem 
in den letzten 6 J amen verkauften Holz herauszahlen miissen. Dieser Betrag 
war verzinslich anzulegen und sollte "ewig bei dem lehen- oder zinsbaren Geholz 
bleiben". Der jeweilige Inhaber desselben erhielt nur den Zins "von wegen 
des beschadigten Holzes". 

Als erster Forstschriftsteller empfahl H. Zschokke im Jahre 1806 die 
Errichtung eines Geldreservefonds an Stelle einer Holzreserve. 

"Der Gebiirgs-Forster von Heinrich Zschokke, 2. Teil, Basel und Aarau 1806", 
S. 180-182. Z sc ho kk e war nach den HeB schen Lebensbildern in Magdeburg 1771 geboren, 
studierte Theologie und Philosophie, siedelte 'nach mancherlei Irrfahrten in die' Schweiz 
iiber und wurde im Jahre 1804 Mitglied des Oberforst- und BergamtB im Kanton Aarau. 
In einem "Von den Reservewii.ldern" iiberschriebenen Abschnitt fiihrt er aus 1): 

"In manchen Gegenden halt man ausser den regelmaBig eingetheilten und benutzten 
Waldungen noch einen Theil derselben unter dem Namen Reserve-Walder zuriick, 
deren Zweck sein soil: 1. In unvorhergesehenen Nothfallen auszuhelfen; 2. Oder wenn 
das Holz eines Schlages (der durch Stiirme und andere Unfalle beschadigt Beyn kann) nicht 
hinreicht, den Holzbediirfnissen des Jahres zu begegnen, damit die fehlende Holzmenge 
zu erganzen. 

Die Reserve-Walder Bollen demnach ein Nothpfennig Beyn, den der kluge Hausbalter 
ffir ausserordentliche FaIle aufspart. 

Allein, wenn man den Gegenstand genauer priift, ergiebt sich, daB die Anlegung der 
ReservewaIder die unniitzeste Einrichtung sey, und ihren Zweck gar nicht erfiillen 
koune, ohne mancherley Nachtheil ffir den Eigenthiimer desselben. 

1) A. A. f. d. FV. 1913, Nr. 56. 
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Schlagholz-Reservewaldungen fiir unvorhergesehene BrennholzbediirfniBe sind sich 
selbst widersprechend. Denn wird das Schlagholz iiber das Alter seiner Haubarkeit 
aufgespart: so hort es auf, Schlagholz zu seyn, es wird hohe Waldung, und es muB als solche 
bewirthschaftet und aus dem Saamen nachgezogen werden. 

Bauholz-Reservewaldungen konnen nur solche seyn, die man, statt im reifen Alter 
ihrer vollkommenen Brauchbarkeit abzutreiben, iiberhii.lt, und deren Umtriebszeit man 
so lang als moglich ausdehnt. So kann man Tannen-Reservewalder, statt sie wie gewohn
lich in 100 oder 120 Schlage zu ordnen, in 2-300 theilen. Eingetheilt miiBen sie aber 
werden, damit sie sich regelmaBig verjiingen, weil ausserdem nach und nacb der ganze Wald 
eingehn oder verderben wiirde. Ein Reservewald dieser Art wirft also in 2-3 Jahren kaum 
soviel ab, als er bey gewohnlicher Benutzung in einem Jahre geben sollte. Man verschwendet 
also den Zins von einem Capital, um im Nothfall- reicher zu seyn! (denn wenn man von 
einem Waidcapital nicht den jahrlichen Zins bezieht, wird dasselbe darum nicht groBer. 
Bei dieser Art Capitalien kann man nicht Zins zu Zins schlagen.) 

Schon daraus ersieht man, daB man fiir NothfiiJle aufsparen will aus dem Walde, es vor
teiIhafter ist, jeden Wald aufs hochste jahrlich zu benutzen, und Heber einen 
Theil des jiihrlich gewonnenen Zinses (einen Theil yom Geldwerth des ver
kauften Holzes) zu einer Reservekasse fiir kiinftige N othfiille (bey Feuers
briinsten etc.) zur Anschaffung des mangelnden HoIzes, zu machen. 

Eine Reservekasse (aus der Forst-Einnahme) ist schon darum zweckmiiBiger, als 
ein Reserve-Wald, weil man von diesem ohnehin jiihrlich, es mag Noth seyn, oder nicht, 
das abgehende Holz wegnehmen, mithin den Wald verkleinern muB, wo hingegen die 
Gelder der Holzreservekasse auf Zinsen ausgethan, und dadurch als Capital vergroBert 
werden konnen. Zudem laBt sit\b nie voraus berechnen, wie groB das HolzbediirfniB bey 
dem zu befiirchtenden Nothfall seyn, und ob der Reservewald dafiir dann zu klein, oder 
iiberfliissig groB seyn werde. 

Hat eine Gemeinde oder ein Staat iiberhaupt des Holzlandes zu wenig: so wiirden 
eserve-Walder ohnehin wegfallen, weil man nicht, aus Furcht vor moglichen ausserordent

lichen Fallen der Zukunft, schon gegenwartig bestii.odige Holznoth leiden mag. Man wird 
den Holzboden lieber aufs hochste zu benutzen suchen. 

Hat eine Gemeinde des Holzhandels zuviel: so sind ReservewiiJder noch unniitzer. 
Donn das Zuviel, welches jii.hrlich verkauft werden muB, kann in Holznothzeiten zur 
Befriodigung der BodiirfniBe hinreichen, wird dann nicht verkauft. Oder reicht es nicht 
hin: so werden einige Jucharte Waldes im Nothjahr mehr geschlagen, und in den kiinftigen 
Jahren wieder durch Einschrankungen eingespart. 

Reserve-Waldungen in der gemeinen Bedeutung des Wortes sind sehr zwecklos, und 
jedesmal nachteilig, weil bey ihnen ein ansehnlicher Strich Landes sehr schlecht benutzt 
wird, auf bloBe Moglichkeiten hin. 

Versteht man aber unter Reserve-Waldungen solche Oerter, wo auserlesen groBes 
starkes Holz gezogen werden soll: so sind dergleichen allerdings niitzlich. Man kann sie 
aber nicht Reserve-Waldungen nennen. Es sind hohe Waldungen, die einen sebr langsamen 
Umtrieb erhalten, um BauhOlzer von ungewohnlicher Starke, sebr groBe Blocke u. dgl. m. 
daraus zu ziehen. 

Jede Gemeinde, jeder Staat so11te, naeh Bereehnung der BediirfniBe an Bolehem 
Holz, dazu einen Theil des Waldes bestimmen." 

Fiir den privaten GroBwaldbesitz, insbesondere fiir den FideikommiB
besitz, sind schon im 19. Jahrhundert da und dort Geldreservefonds teils als 
Ergii,nzungs{onds, teils als Spezialfonds fiir bestimmte Zwecke (Grundstiicks
ankaufe) errichtet worden. 

B. Bestehende Geldreservefonds fur Gemeindewaldungen. 

a) Fiir den Gemeindewaldbesitz sind die ersten Reservefonds wohl in der 
Schweiz im Kanton Soloth urn begriindet worden 1). Die Stadtgemeinde Olten 
in diesem Kanton errichtete 1861 einen "Waldreservefonds" aus den Ein
nahmen von Grundverkaufen. Die Landgemeinden gingen von 1860--1865 
zur Einrichtung von Forstkassen iiber auf Grund kantonaler Vorschriften. 

Der Vermogensstand aller Gemeindeforstkassen des Kantons Solothurn war 
im Jahre 1884 ffir eine Fliiche von 21468 ha nUt einer Reineinnahme von 
792760 Fr. 1,021 Mill. Fr., 1917 fUr 22300 ha mit einer Reineinnahme von 

1) Schw. Z. f. F. Flury 1917, 45; Lier 1903, 69; GIutz 1913, 202; Heusler 1900, 
141; - Wanger, Prakt. Forstwirt 1914, 129. 

Endres, Eorstpolitik. 2. Auf!. 30 
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3,208 Mill. Fr. 4,91 Mill. Fr. 1m Jahre 1910 betrug .also der Forstfonds das 
2,43fache, 1917 das 1,53fache der\Reineinnahme. Der Zweck ist ausgleichend 
und helfend zu wirken und Forstverbesserungen (Wegeusw.) ohne Eingriff in 
den Gemeindehaushalt zu ermoglichen. Da die forstliche Rechnungsstellung 
unabhangig ist von der der iibrigen Gemeindeverwaltung, ist die Forstverwal
tung vollig selbstandig gestellt. 

Gemeindeforstreservefonds bestehen auBerdem in den Kantonen Neuen
burg seit 1911 (Sturmschaden), Aarau seit 1879 (Sturmschaden; die hier 1860 
angeordnete und 1866 wieder beseitigte "Waldkasse" war kein Reservefonds), 
fiir die Stadt Zurich seit 1885 (Schneebruch), fUr die Stadt Bern seit 1910 
(Schneebruch), Oh ur. 

In neuester Zeit wird die Griindung von Forstfonds auch fiir die iibrigen 
Gemeinden der Schweiz lebhaft befiirwortet. 

Fiir die bernischen Staatswaldungen besteht seit 1885 eine Reserve in 
Form eines Kontokorrents, indem die jahrliche Reineinnahme nach dem Durch
schnitt der unmittelbar vorausgegangenen 10 Jahre festgesetzt und der Ober
schuB dem Kontokorrent zugewiesen wird. Dasselbe dient zum Ausgleich von 
Einnahmeschwankungen und als Verbesserungsfonds. 

Fiir die Staatswaldungen des Kantons Aara u wurde 1907 zwecks Ausniitzung 
giinstiger Konjunkturen des Holzmarktes eine "Nachhaltigkeitsreserve" durch 
Zuwendung jahrlicher Einnahmen geschaffen (1910 115000 Fr., d. i. das 
0,56fache der Reineinnahme 1907/10). 

1m Kanton Zurich regten die Kantonsrate im Jahre 1913 an, fiir aIle Ge
meinden Forstkassen zu errichten, da die Ertragnisse des Waldes in vielen 
Gemeinden das Riickgrat der Gemeindefinanzen bilden und im Interesse eines 
geordneten Haushaltes moglichste GleichmaBigkeit in den Einnahmen anzu
streben sei. Durch Regulativ des ziiricherischen Regierungsrates yom 29. Juli 
1918 sind die Gemeinden und Korporationen zur Anlage von Forstreserven 
verpflichtet worden. Diese sollen in erster Linie zum finanziellen Ausgleich 
der jahrlichen Reinertragnisse in Zeiten geringer Holz:ilUtzung dienen. 1\.us
nahmen konnen nur bewilligt werden fiir den Besitz kleinerer Waldungen, 
in denen eine streng nachhaltige Bewirtschaftung nicht durchfiihrbar ist. Aus
nahmsweise kann ferner mit Zustimmung des Regierungsrates die Forstreserve 
von Gemeinden, die sich in auBerordentlicher Notlage befinden, auch fiir andere 
Zwecke in Anspruch genommen werden. Zur Griindung des Forstreservefonds 
sind zu verwenden: je nach der Beschaffung und Nutzung der Waldungen 
10-50% des forstlichen Reinertrages der beiden Wirtschaftsjahre 1917/18 
und 1918/19, ein angemessener Teil der Mehreinnahmen infolge besonders 
giinstiger Lage des Holzmarktes oder anderer auBerordentlicher Verhaltnisse, 
die Zinsen der Forstreserven und die Erlose aus Waldverkaufen. 

b) 1m Deutschen Reiche hatten im Jahre 1907 14 schlesische Stadte 
bereits forstliche Reservefonds. Hieriiber erstattete Oberbiirgermeister Dr. Bru
ning von Beuthen auf der Versammlung des Schlesischen Forstvereins im Jahre 
1907 einen interessanten Vortrag (Jahrbuch des Schlesischen Forstvereins fiir 
1907, Breslau 1908, S. 28f£'). Bruning empfiehlt die Ansammlung eines Ver
sicherungsfonds gegen Waldfeuetschaden an Stelle der Waldbrandversicherung 
bei Gesellschaften und eines Hauptriicklagefonds, der der Erhaltung des Gleich
gewichtes der Reineinnahme bei InsektenfraB, Wind- und Schneebruch, dann 
bei allen auBerordentlichen A.usgaben dienen solI. Dieser Hauptfonds hat also 
die Aufgabe eines Betriebsfonds und eines Erganzungsfonds. - Der ElsaB
Lothringische Forstverein verhandelte im Jahre 1911 iiber die Schaffung von 
Ausgleichfonds fiir die dortigen Gemeindewaldungen. 

Auch fUr Stiftungswaldungen sind Beispiele zu verzeichnen. 
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C. Bestehende Geldreservefonds fiir Staatswaldungen. 

a) Fiir Staatswaldungen wurde der erste Forstreservefonds im Jahre 1899 
im Herzogtum Anh al t zu dem Zweck gebildet, die Abnutzung der Holzpreis
lage anpassen und den Ringbildungen unter den Holzkaufern begegnen zu 
konnen. Durch das G. v. 1. April 1904 betr. die Verwaltung des Staatssehulden
wesens wurde der Reservefonds der Forstverwaltung der Staatssehuldenver
waltung unterstellt. Er solI zur Deckung· der gegeniiber den Voransehlagen 
sieh ergebenden Minderiibersehiisse der Forstverwaltung infolge Minderein
sehlages in der Hauptnutzung gegen den Materialetat dienen. 

b) In Saehsen-Weimar wurde im Jahre 1902 ein auf Anregung Stotzers 
von der Regierung beim Landtag eingebrachter Antrag, vorhandene Altholz
vorrate rasch einzusehlagen und den Erlos zur Begriindung eines Reservefonds 
zu verwenden, abgelehnt, weil man die Verwendung des ErlOses zu den laufenden 
Staatsausgaben fiir zulassig hielt und auBerdem der geteilte staatsreehtliche 
Eigentumscharakter des Kammergutes in die Wagsehale fiel. 

e) Der wiirtte m bergisehe Forstreservefonds 1). In Wiirttemberg ging 
die Initiative zur Bildung eines Reservefonds fiir die i:ltaatswaldungen von 
der Kammer der Abgeordneten auf Antrag des Abgeordneten, friiheren Ober
forstrates Graf U e xkyll- Gyllen band aus. In ihrer Sitzung vom 2. Juni 1905 
riehtete die Kammer an die Regierung das Ersuehen, "in eine sofortige Priifung 
der Frage einzutreten, ob im Hinblick darauf, daB ein Teil der Staatswaldungen 
Altholzbestande von geringem und zum Teil mit fehlendem Wertzuwaehs ent
halt, es sieh nieht empfiehlt, in Zeiten vermehrter Nachfrage und guter Holz
preise auBerordentliehe Holzhiebe einzulegen und die aus solehen Vorgriffen 
gewonnenen Reineinnahmen zur Bildung eines Reservefonds zu verwenden." 

Altholziibersehiisse sind hauptsaehlieh im Sehwarzwald vorhanden, die 
davon herriihren, daB gegen Ende des 18. Jahrhunderts ausgedehnte Flachen 
abgeholzt wurden, um das Holz um billige Preise an eine Calwer Kompagnie 
zu verkaufen. Die gleichzeitig wieder aufgeforsteten Flaehen bilden nun eine 
Altersklasse auf groBen Flachen. Ein kleinerer AltholziibersehuB ist auch 
in Obersehwaben vorhanden. 

Dureh das G. yom 1. August 1905, "betr. die Errieh tung eines 
Reservefonds der Staatsforsten" 2) wurde das Finanzministerium ermaeh
tigt, in der Zeit bis zum 31. Marz 1917 eine au Berorden tliehe Holznutzung 
in den Staatswaldungen bis zum Gesamtbetrage von 300000 fm anzuordnen. 
Aus den daraus flieBenden Reinertragen wird ein Reservefonds der Staats
forsten gebildet, dessen Zinsen ihm wieder zukommen. Holzanfalle infolge von 
N aturereignissen sind, wenn sie nieht dureh ErmaBigung der ordentliehen 
Nutzungen ausgegliehen werden konnen, mit ihrem Reinertrag dem Reserve
fonds zu iiberweisen und auf die auBerordentliche Nutzung zu verreehnen. 

Die Mittel des Reservefonds dienen zur Deekung von Fehl betragen, 
welehe sieh beim Reinertrag aus den Staatsforsten gegeniiber dem Etatsvor
ansehlag ergeben mit der MaBgabe, daB jahrlieh der Reinertrag aus einer 
Nutzung von 30000 fm Derbholz samt Zinsen zur Verfiigung gestellt werden. 

Tritt ein erheblieher Riiekgang der Holzpreise ein, so kann die ordent
liehe Holznutzung insoweit ermaBigt werden, als der Ausfall an Einnahmen 

1) Miiller, AUg. Forst. u. Jagdztg. 1909,265,297; 1911, 41. - C. Wagner, Forstw. 
CentralbI. 1910, 20. - Eberhard, AUg. Forst- u. Jagdztg. 1909, 180; 1910, 293. -
Graner, Die Forstverwaltung Ws. 1910, 140. - Speidel, Forsteinrichtung und Reserve
bildung. Berlin 1910. - C. Wagner, Unsere Forstwirtschaft im 20. Jahrhundert. Tiibingen 
1909. 

2) Reg.-BI. f. d. Konigr. Wiirttemberg 1905, 149. Abgedruckt im A. A. f. d. F. 1906, 
Nr.38. 

30* 
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gegeniiber dem Voranschlag aus dem Reservefonds unbeschadet seiner sonstigen 
Aufgabe gedeckt werden kann. Dieser entnommene Betrag ist dem Fonds 
spater wieder zu ersetzen. 

Der Fonds hatte also die Bedeutung eines Betrie bsfonds. 
Die Zweckbestimmung des Gesetzes, mit den Mitteln des durch den auBer

ordentHchen Einschlag von Altholzbestanden zu fiillenden Geldreservefonds 
Fehlbetrage des forstlichenBudgets auszugleichen und die Konjunktur. des 
Holzmarktes auszuniitzen, ist bis zum Jahre 1910nicht praktisch geworden, 
da sich Fehlbetrage nicht ergaben und der Riickgang der Holzpreise von 1908 
ab nicht gewiirdigt wurde. 

Der Einschlag der 300000 fm iiber die normale laufende Nutzung von 
1,02 Mill. fm hinaus war unter Ausniitzung der hohen Holzpreise der Jahre 
1906 und 1907 bereits bis 1908 erfolgt (1905 15000, 1906120000, 1907 150000, 
1908 15000 fm; gesamte Reineinnahme 4;24 Mill. M.). 

Da die Bestimmungen des Gesetzes bis ZUlli 31. Marz 1917 gelten sollten, 
ware ein weiterer Einschlag von Altholzern zugunsten des Reservefonds nicht 
moglich gewesen. Und da der Fonds lediglich zum Ausgleich von Fehlbetragen 
der laufenden Einnahmen verwendet werden durfte, solche aber bis zum Jahre 
1910 nicht eingetreten sind und bei der vorsichtigen Aufstellung der Voranljchlage 
vermutlich auch bis 1917 nicht eingetreten sein wiirden, so hatte er bis 1917 
als gebundenes Anlagekapital keinem finanzwirtschaftlichen Zweck dienstbar 
gemacht werden kOnnen. 

Dabei ist abet zu beriicksichtigen, daB die Speisung des Reservefonds in 
der Weise gehandhabt wurde, daB der die normale Gesamtnutzung von durch
schnittlich 1,02 Mill. fm iiberschreitende Teil dem Fonds zugewiesen wurde. 
Da nun in dieser Zeit auch sehr stark durchforstet worden ist, enthielt der 
UberschuB von 300 000 fm auch Durchforstungsmaterial, wodurch die Ab
nutzung von Altholzern wesentlich beschrankt wurde. 

Um diese Beengungen nach den zwei Seiten hin zu beseitigen, wurde 
ein neues Gesetz vom 25. Juli 1910, "betr. den Forstreservefonds" 
erlassen unter Aufhebung des G. v. 1905. 

Uber die Ansammlung des Reservefonds bestimmt das Gesetz 1): 
1. Demselben wird der nach dem G. v. 1905 errichtete Fonds samt Zinsen 

zugewiesen. 
2. Das Finanzministerium wird ermachtigt, in der Zeit vom 1. April 1910 

bis 31. Marz 1920 auBerordentliche Nutzungen bis zum Gesamtbetrage von 
1 Mill. fm anzuordnen. Die Reinertrage hieraus flieBen dem Reservefonds 
zu. Die Ausgaben fiir Wegbauten diirfen 1000 M., fiir Kulturen 500 M. fiir je 
1000 fm Nutzung nicht iibersteigen. 

3. Holzanfalle infolge 'von Naturereignissen sind, soweit sie nicht durch 
ErmaBigung der ordentlichen Nutzungen ausgeglichen werden konnen, mit 
ihrem Reinertrag dem Reservefonds zu iiberweisen und in die auBerordentliche 
Nutzung einzurechnen. 

Der Bestand (Kapitalstock) des Fonds ist zu verwenden: 
1. Zur Deckung eines Einnahmeausfalles, wenn die ordentliche Jahres

nutzung aus forstwirtschaftlichen Griinden 1,05 Mill. fm nicht erreicht. 
2. Zur Deckung von Fehlbetragen gegeniiber dem Etatsvoranschlag mit 

der MaBgabe, daB jahrlich der Reinertrag aus einer Nutzung von 60000 fm 
Derbholz zur Verfiigung gestellt wird. 

1) Reg .. BI. f. d. KOnigr. Wiirttemberg 1910, 327. Abgedruokt im A. A. f. d. F. 1910, 
Nr.53. 
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3. Zur Erwerbung groBerer Grundstiicke fiir den forstwirtschaftlichen Betrieb 
(unter Riickersatz bei VerauBerungen) und zur Ablosung von Holzberechtigungen. 

Von den Zinsen des Fonds wird jeweils budgetmaBig ein Betrag zur Ver
besserung allgemeiner del' Forstwissenschaft dienender Einrichtungen bestimmt. 
Der Rest des verbleibenden jahrlichen Zinsertrages dient zur Wiedererganzung 
des Fonds auf seinen friiheren Stand, wenn sein Bestand zur Deckung von 
Einnahmeausfallen (I) odeI' Fehlbetragen (2) angegriffen worden ist. AuBer
dem wird er den laufenden Einnahmen der Forstverwaltung zugewiesen. 

Tritt ein erheblicher Riickgang del' Holzpreise ein, dami kann die ordent
liche Nutzung insoweit ermaBigt werden, als del' Ausfall an Einnahmen gegen
iiber dem Voranschlag aus dem Bestand des Fonds unbeschadet seiner Auf
gabe, budgetmaBige Fehlbetrage zu decken (2), gedeckt werden kann. Del' 
entnommene Betrag ist dem Fonds spateI' wieder zu ersetzen. 

Del' am 31. Marz 1920 vorhandene Reservefonds bleibt fiir die genannten 
Zwecke so lange bestehen, bis durch Gesetz anderweitig verfiigt wird. 

Dem durch das G. v. 1905 errichteten Betriebsfonds wurde also dUl'ch das 
G. v. 1910 auch die Aufgabe eines Verbesserungsfonds zugewiesen. 

Das G. v. 1910, das bis 31. Marz 1920 in Kraft stand, wurde durch das 
G. v. 8. Mai 1920 bis 31. Marz 1930 verlangert, da von den I Mill. fm Holz, 
die als auBerordentliche Holznutzung vo:r;gesehen waren, bisher infolge des 
Krieges nur 570 000 geschlagen worden sind. Gleichzeitig wird die Bestimmung, 
daB die Ausgaben fiir Wegbauten und Kulturen 1000 bzw. 500 M. je fiir 1000 fm 
nicht iibersteigen diirfen, wegen der inzwischen gestiegenen Lohne dahin geandert, 
daB die Ausgaben fiir Wegbauten 5%, die fUr Kulturen 3% des Durchschnitts
erloses fiir 1 fm Nutzung nicht iibersteigen diirfen. Del' gesamte dem Fonds 
bisher zugeflossene Geldreinertrag aus auBerordentlichen Nutzungen belief sich 
bis 31. Marz 1919 auf 13,594 Mill. M. Von 1911-1918 wurden den laufenden 
Einnahmen del' Forstverwaltung 2,326 Mill. M. Zinsen iiberwiesen. 

d) In Gotha wurde im Jahre 1911 fiir die Staatswaldungen des Herzog
tums unter einstimmiger Billigung des Landtages ein "Forstfonds als Aus
gleichs- und Reservefonds" ins Leben gerufen. Den Grundstock bildet der Erlos 
aus den an den Militiirfiskus verkauften Staatswaldungen, auBerdem werden 
dem Fonds die Reinerlose aus dem die ordentliche Nutzung von 4,3 fm Derb
holz fiir das Hektar Holzbodenflache iibersteigenden Einschlag, sowie die Ein
nahmen aus Forstgrundstiicken zugefiihrt. Am 1. April 1913 betrug der Forst
fonds 2,09 Mill. M. bei einer Holzbodenflache von 12528 ha. Del' Zweck des 
Fonds ist die Deckung von Einnahmeausfallen infolge von Mindernutzungen 
aus forstwirtschaftlichen Griinden odeI' infolge des Sinkens del' Holzpreise, 
ferner ist er zu verwenden zur VergroBerung des Staatswaldbesitzes, Zur Her
stellung von kostspieligeren Wegebauten, Gebauden fiir Beamte und Arbeiter 
und anderen werbenden Anlagen im Staatswald. Die Zinsen sind zur Halfte 
dem Kapitalstock zuzuschlagen, zur anderen Halfte den laufenden Forstein
nahmen. Ferner ist bestimmt, daB iiberstandige Bestande bei giinstiger Kon
junktur rascher emgeschlagen werden diirfen, jedoch unbeschadet del' dauernden 
Nachhaltigkeit des Wirtschaftsbetriebes im Staatswalde. In dem Gothaschen 
Forstfonds ist also del' Betriebs- und Verbesserungsfonds zusammengefaBt und 
del' Zweck eines Erganzungsfonds nicht ausgeschaltet. 

e) In Baden hat 1910 die Zweite Kammer del' Standeversammlung einen 
aus ihrer Mitte eingebrachten Antrag auf Schaffung eines Forstreservefonds 
mit Majoritat angenommen, die Erste Kammer hat denselben jedoch abgelehnt, 
weil die Regierung sich ablehnend verhielt. 

£) Die ElsaB-Lothringer Staatsforstverwaltung errichtete aua dem 
durch die V'berlassung del' Waldungen bei Bitsch an den Militarfiskus erzielten 
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Erlos den sog. Bitscher Fonds, der im Jahre 1914 durch einen Waldverkauf 
in der Oberforsterei Diedenhofen verstarkt wurde. Der Fonds diente zum Ankauf 
von Wald und fUr auBerordentliche Kulturen und Wegebauten. - Der ElsaB~ 
Lothringische Forstverein empfahl 1911 die Errichtung von Ausgleichsfonds 
fUr die Gemeindewaldungen und Heranziehung der Sparviertel. 

g) 1m bayerischen Landtag hat die Regierung 1912 die Zusage gegeben, 
die Frage der Errichtung eines forstlichen Geldreservefonds bis zur nachsten 
Landtagstagung zu priifen. Den AnlaB hierzu gab Graf zu Toerring-J etten
bach, der in seinem bekannten Antrag im Jahre 1908 die Ansammlung eines 
Forstreservefonds empfahl, damit in Jahren riickgangiger Konjunktur mit 
der Holznutzung zuriickgehalten werden konne. 1m Jahre 1912 verdichtete 
Graf zu Toerring diesen Vorschlag zu einem formlichen Antrag in der bayeri
schen Reichsratskammer mit der Erweiterung, daB aus dem Erlos auBerordent
licher Fallungen folgende Fonds gebildet werden sollen: 

1. ein "Ausgleichs:fonds" mit der Aufgabe des von mir vorgeschlagenen 
Erganzungsfonds, 

2. ein "Etatsausgleichsfonds" (50 Mill. M.) zum Ausgleich von Minder
fallungen in Zeiten schlechter Konjunktur - d. i. im engeren Sinne 
der von mir vorgeschlagene Betriebsfonds, 

3. ein "Betriebsfonds" (10 Mill. M.) fUr Meliorationszwecke - d. i. der 
von mir vorgeschlagene Verbesserungsfonds. 

h) In Hessen wurde einem in der Zweiten Kammer im Jahre 1918 gestellten 
Antrag entsprechend fiir die Domanenwaldungen ein "Forstbetriebsstock" 
errichtet .. Er dient: 

1. Zur Deckung von Mehrausgaben in der laufenden Verwaltung, die beim 
Nachholen der riickstandigen Arbeiten gegeniiber den Bewilligungen entstehen. 
Dieser Teil wird aus Ersparnissen der laufenden Verwaltung, sei es durch nicht 
verausgabte Kosten oder von 10% der Mehreinnahmen aus den regelmaBigen 
Fallungen gegeniiber dem Voranschlag, gespeist. 

2. Zur Bildung einer Vermogensriicklage zum spateren Ausgleich des Ein
griffs in das Holzvorratskapital. Zu diesem Zweck werden dem Betriebsstock 
zwei Drittel des Mehre:rloses aus den tYberhieben zugefiihrt. 

D. Literarische Anregungen. 

In der neueren Literatur kam der Gedanke von den Geldreserven in dem 
System der Bodenreinertragswirtschaft zum Ausdruck. Er wurde von Judeich 
1874, Stotzer 1880, Weise 1883 und von RaeB 1890 weiter verfolgt. 

Weise macht in seinem Buche: "Die Taxation der Privat- und Gemeinde· 
forsten nach dem Flachenfachwerk" den Vorschlag, den Durchschnitt der 
Jahreseinnahme zu ermitteln und den Mehranfall einem Reservefonds zuzu
fiihren, damit unbeschadet einer gleichmaBigen Rente in Jahren mit niederen 
Holzpreisen die Nutzung eingeschrankt werden kann. In einem Artikel der 
"Zeitschrift fiir Forst- und Jagdwesen" 1908 (S. 2) fordert er die Bildung 
eines Reservefonds zu diesem Zweck auch fiir die Staatswaldungen. 

Rae B fordert in seinem Buche: "Die Waldertragsregelung gleichmaBigster 
Nachhaltigkeit in Theorie und Praxis 1890" eine genaue Trennung von Wald
vermogen und Rente und die Aufstellung eines "normalen Finanzetats". tYber
schiisse sollen werbend angelegt werden, fUr Ausfalle durch Mindernutzung 
solI der Waldbesitzer eine Anleihe vorschuBweise aufnehmen. In seiner weiteren 
Schrift "Waldversicherung, Forstbank und rationelle Waldesertragsregelung 
1908" weist RaeB den Ausgleich der Einnahmen einer zu griindenden "Forst
bank" zu, die also die Rolle eines Reservefonds iibernehmen solI. Dieselbe 
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hatte zugleich auch die Waldbrandversicherung zu ubernehmen. Wenn auch 
die Idee der Forstbank praktisch kaum durchfiihrbar ist schon deswegen, weil 
der Waldbesitzer sich unter die strenge Vormundschaft der Bank stellen muBte, 
so wurde doch durch die klarenArbeiten von RaeB auch dem Forstreserve
fonds der Boden geebnet. 

Unmittelbar vor dem Krieg wurde das Thema immer aktueller und auch 
auf der Versammlung des Deutschen Forstvereins zu Trier 1913 behandelt 
(Referenten Endres und Speidel l ». 

2. Die Arten der Geldreservefonds. 
Wenn man die Frage des Forstreservefonds klaren will, ist in erster Linie 

an dem Gesichtspunkte festzuhalten, daB es sich nicht darum handeln kann, 
nur der Idee zuliebe Millionen anzuhaufen, auf Lager zu behalten und dieses 
Kapital Reservefonds zu nennen, sondern daB wir genau die Zwecke und Ziele 
umschreiben mussen, denen dasselbe zu dienen hat. Damit ergeben sich von 
seIber die notwendigen Einschrankungen. 

Ausschlaggebend sind lediglich zwei Gesichtspunkte: einmal der objektiv 
forstwirtschaftliche und zweitens der subjektive des Waldbesitzers. Der Zweck 
ist zugleich mitbestimmend fiir die Art der Aufbringung der einzelnen Fonds. 
Ais solche kommen zunachst in Betracht': 

1. Der Betriebsfonds. 

Derselbe hat den Zweck, dem laufenden regelmaBigen Betrieb einer
seits die Elastizitat zu geben, die das Prinzip der Wirtschaftlichkeit und Zweck
maBigkeit erfordert, andererseits dem Waldbesitzer die der Produktivitat 
seines Waldvermogens entsprechende regelmaBige Reineinnahme zu sichern. 

Der Betriebsfonds solI somit dem Waldbesitzer die Moglichkeit ver· 
schaffen, augenblicklich auf einen Teil der Einnahmen zu verzichten, ohue 
die notwendigen Ausgaben beschranken zu mussen, ferner bei normaler Ein
nahme die Ausgaben vorubergehend zu erhohen, ohne daB sein Einkommen 
geschmalert wird. 

In welcher Weise der Betriebsfonds zur Regelung der Einnahmen und Aus
gaben, also zur Bilanzierung der Forstrechnung, verwendet werden solI, kann 
hier nur an einzelnen Beispielen nachgewieseI!- werden. 

Bei den Einnahmen kann eine Verminderung oder Erhohung in Betracht 
kommen. 

Eine Verminderung der bei Aufrechterhaltung des regelmaBigen Betriebes 
zu erwartenden Einnahmen kann vorubergehend herbeigefiihrt werden oder 
angezeigt sein: 

1. Durch Einschrankung der Holznutzung aus waldbaulichen Griinden bei 
natiirlicher Verjungung, mit Rucksicht auf die schlechten Holzpreise namentlich 
auch fUr das Durchforstungsholz (Papier-, Gruben- und Stangenholz, unter 
Umstanden auch Brennholz), mit Rucksicht auf die vorubergehende schlechte 
Marktlage fur bestimmte Holzarten, oft. auch hervorgerufen durch erhohten 
Anfall infolge von Naturereignissen in anderen Waldgebieten, zur Bekampfung 
der Ringbildung der Holzkaufer von Fall zu Fall, zur Regelung des Holzmarktes, 

1) Bericht, Berlin 1914. - Ferner Borg mann, Silva 1913, 250; Forstl. Rundschau 
1911, 103; Tharandter Forstl. Jahrb. 1915, 456. - H. Weber, AUg. Forst· u. Jagdztg. 
1910, 360. - Stotzer, Silva 1911, 187. - Schilling, Vortrag im Markischen Forst· 
verein 1911 (Forstl. Rundschau 1911,107). - Weise, Zeitschr. f. Jagd. u. Forstw. 1908, 2. 
- LommatzBch, Ebenda 1908, 505. - Hausrath, Forstw. Centralbl. 1908, 627. 
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wenn durch Naturereignisse in jiingeren Bestanden viel minderwertiges Holz 
aufgearbeitet werden muB. 

2. Durch allgemeines Sinken der Holzpreise in Jahren wirtschaftlichen 
Niederganges. 

Aile diese Vorgange konnen zu Mindereinnahmen fiihren, zu deren Aus
gleich der Betriebsfonds dient. Insbesonders wird durch denselben verhiitet, 
daB in J ahren mit schlechten Holzpreisen gerade deshalb mehr Holzmasse 
eingeschlagen wird, um durch das Mehr an Masse den Fehlbetrag an Einnahme 
wieder wettzumachen, eine MaBnahme, die.in Staatsforstbetrieben schon wieder
holt getroffen wurde und eine Verschleuderung des Holzes bedeutet. 

AIlerdings darf· man nicht vergessen, daB die Einschrankung der Holz
nutzung in einem groBen Forstbetrieb eine gewisse Grenze nicht iiberschreiten 
darf, und zwar mit Riicksicht auf die Erhahung der Kundschaft der auswartigen 
Holzkaufer, mit Riicksicht auf die ortliche Holzindustrie und mit Riicksicht 
auf die Beschaftigung eines standigen Arbeiterstammes. 

Auch bei einer zeitweisen ErhOhung der regelmaBigen Holznutzung und 
der dadurch bedingten Erhohung der Einnahmen kommt dem Betriebsfonds 
die Aufgabe eines Regulators zu. Dieser Fall ist gegeben, wenn es sich um die 
Ausnutzung einer besonders giinstigen Holzpreiskonjunktur handelt. Der kauf
mannische Gesichtspunkt verlangt, daB man in Jahren mit guten Preisen 
mehr Holz auf den Markt bringt als in Jahren mit gedriickten Preisen. Dies 
ist auch aus volkswirtschaftlichen Griinden geboten, weil auBerdem der Holz
handel seinen Mehrbedarf aus dem Auslande deckt. Die Tatsache, daB bei 
guter Konjunktur mehr Holz in das deutsche Zollgebiet eingefiihrt wird als 
bei schlechter, ist in erster Linie darauf zuriickzufiihren, daB die deutsche 
Forstwirtschaft unter zu starrer Wahrung der gleichmaBigen jahrlichen Holz
nutzung der verstarkten Nachfrage nicht Rechnung tragt. GewiB hat auch 
diese Anpassung an die Konjunktur ihre Grenzen, da der vollen Ausniitzung 
der Gunst der wirtschaftlichen Verhaltnisse oft Riicksichten anderer Art hindernd 
im Wege stehen. Es handelt sich eben auch hier um die Einhaltung eines ver
niinftigen Mittelweges. - Insofern nun der Mehreinschlag in den folgenden 
Jahren eine Minderfallung notwendig macht, ist der ErlOs des Mehreinschlages, 
nach der Masse berechnet, dem Betriebsfonds zuzufiihren, um die Einnahme
ausfalle der folgenden Jahre daraus wieder zu decken. 

Auf gleicher Linie steht der Mehrerlos, der durch den erhohten Holzanfall 
bei Naturereignissen kleineren Umfanges sich ergibt, namentlich in bereits 
haubaren Bestanden. Der Einnahmeanfall aus Kalamitaten groBeren Umfangs, 
durch die die Nachhaltigkeit auf lange Zeit hinaus gestort wird, gehort in den 
noch zu besprechenden Erganzungsfonds. 

Eine wichtigere Rolle als fiir die Ordnung der Einnahmen kommt dem 
Betriebsfonds fiir die Sicherung der Ausgaben zu. Diese Rolle besteht in 
seiner Aufgabe, den laufenden Betrieb unabhangig zu machen von der jeweiligen 
Finanzlage des Waldbesitzers, namentlich des Staates. Ais eine geradezu unent
behrliche Einrichtung ist nach der Entwicklung der staatlichen Finanzverhalt
nisse in den letzten Jahrzehnten der forstliche Betriebsfonds iiberall da zu 
betrachten, wo die Staatsforstverwaltungen dem Finanzministerium unter
stellt sind. Nur die Existenz eines Betriebsfonds gibt hier die Gewahr, daB 
auch in mageren Finanzjahren an den zur geordneten Fiihrung des laufenden 
Betriebes notwendigen Ausgaben fiir Kultur, Wegebau usw., dann an den Aus
gaben fiir Forstdienstgebaude und Wohlfahrtseinrichtungen fiir Arbeiter, fiir 
die Ausstattung der Behorden mit Literatur, Instrumenten und sonstigen Hilfs
mitteln, fiir Unterrichts- und Fortbildungszwecke nicht unwirtschaftlich ge
spart wird. 
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Soweit den Forstverwaltungen fUr kleinere Grundstiickserwerbungen nicht 
andere Mittel zur Verfiigung stehen, kann der Betriebsfonds auch hiefiir gute 
Dienste leisten. 

DaB der Betriebsfonds zur Deckung unvorhergesehener Ausgaben und 
Schaden heranzuziehen ist, ist selbstverstandlich (Kultur- und Wasserschaden). 
Gerade mit Riicksicht auf solche Ereignisse gewinnt der Betriebsfonds die Bedeu
tung einer Selbstversicherungseinrichtung fiir den Waldbesitzer. 

Die Verwendung des Fonds zur Deckung von Fehlbetragen gegeniiber 
dem Etatsvoranschlag wird selten praktisch werden, weil die Etatsanschlage 
sehr vorsichtig, d. h. immer etwas nach unten abgerundet bemessen werden. 
Aber immerhin konnen Verhaltnisse eintreten, die einen Fehlbetrag dieser Art 
verursachen. 1st dies der Fall, dann hilft der Betriebsfonds aus der Verlegenheit. 

Wie groB soIl der Betriebsfonds sein ~ Nicht groBer als sein Zweck 
erforder.t. GroBe Riicklagen werden schwer aufgebracht und sind in ihrem 
Bestande stets gefahrdet. Zunachst sind die Zinsen der Forstverwaltung zur 
Verfiigung zu stellen. Voriibergehend kann auch der Kapitalstock angegriffen 
werden unter der Bedingung, daB er bei gegebener Gelegenheit wieder auf seinen 
Normalbestand gebracht wirq. Werden die Zinsen. in einzelnen Jahren nicht 
oder nicht voll in Anspruch genommen, dann flieBen sie in den laufenden Etat. 
Der Fonds muB gesetzlich festgelegt und griin angestrichen werden, d. h. er 
darf keinem anderen Zweck als dem forstlichen dienen, er ist als wesentlicher 
Bestandteil des gegebenen Forstbetriebs, als Hilfskapital fiir dessen geordnete 
Handhabung, als Garantiefonds fiir den richtigen Eingang der moglichen und 
gewollten Reineinnahme des Waldbesitzers zu behandeln. Daher muB die 
Verfiigung iiber denselben nur dem Ermessen der oberst en Forstverwaltungs
behorde vorbehalten sein. 

Wie soIl der Betrie bsfonds aufge bracht werden? Sind iiberschiissige 
Altholzvorrate vorhanden, dann ist es das Nachstliegende, ihn aus dem Erli:is 
derselben zu begriinden, auBerdem durch Riicklagen aus den laufenden Ein
nahmen der ordentlichen Nutzung, namentlich in Jahren mit guten Holzpreisen, 
oder auch, wenn der Zufall es fiigt, aus dem Erlos von Waldverkaufen (Bau
platze in der Nahevon Stadten, Eisenbahnbauten, Arrondierungen). 

Die Bedeutung des Betrie bsfonds ist um so groBer, je kleiner der Wald
besitz ist, der seinem Besitzer ein jahrliches gleiches Einkommen gewahren soll. 
Niitzlich ist ein Betriebsfonds fUr aIle Staatsforstverwaltungen und notwendig 
fiir die Gemeinden. Die Staatsforstverwaltungen werden in allen ihren MaB
nahmen durch einen Betriebsfonds viel freier als ohne einen solchen! 

In dem Betriebsfonds liegt der Schwerpunkt der Frage des forstlichen 
Reservefonds. 

2. Der Verbesserungsfonds. 

Derselbe wird aus dem Erlos iiberschiissiger Holzvorrate zu dem Zweck 
errichtet, vorhandene Mangel und Riickstande iill Bereich der Forstverwaltung 
in kiirzester Zeit zu beheben, d. h. Versaumtes aus friiherer Zeit nachzuholen. 

In Betracht kommen in erster Linie: der Ausbau und die Verbesserung von 
Wegen, Waldeisenbahnen, Riesanstalten, die Gewahrung von Zuschiissen an 
den Staat und die weiteren oder engeren Kommunalverbande zur Errichtung 
oder Verbesserung von Verkehrsanlagen, die den Transport des Holzes auBer
halb des Waldes erleichtern (Lokalbahnen), Herstellung und Verbesserung von 
Forstdienstgebauden, Arbeiterwohnungen und Schutzhiitten, Beseitigung 
etwaiger Kulturriickstande, Errichtung von Samenklenganstalten, Wasser
bauten, Entwasserungen, Verbaue im Gebirge usw. Je nach den gegebenen 
Verhaltnissen sind auf diesem Wege auch die Mittel fur die Abli:isung von Forst-
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rechten, sowie fiir Grunderwerbungen groBeren Umfanges, soweit sich solche 
wirtschaftspolitisch rechtfertigen lassen, zur VerfUgung zu stellen. 

Die GroBe dieser Fonds ist auf Grund eines Generalplanes festzusetzen. 
Er verzehrt sich von seIber, indem er seiner Bestimmung Geniige leistet. 

Die Aufbringung des Fonds wird sich praktisch nur durch auBerordentliche 
Nutzungen von Holzvorratsiiberschiissen ermoglichen lassen. Eine besondere 
Fondsbildung ist iibrigens dann nicht notig, wenn jahrlich grundsatzlich und 
planmaBig ein bestimmter Betrag aus dem Erl6s der auBerordentlichen Nutzung 
fUr die in Frage stehenden Verbesserungen ausgeworfen und verwendet wird. 
Fiir die Staatswaldungen kann die Gewahr fUr die stetige Durchfiihrung dieser 
MaBnahme nicht unterstellt werden; denn sie wird unterbrochen, so oft die 
Finanzlage schlecht ist. Schon das Vorhandensein von Versaumnissen ist hier
fUr der schlagendste Beweis. 

3. lJer Ergiinzungsfonds (Ausgleichsfonds). 

Wie schon oben erwahnt wurde, besteht die Tatsache, daB der groBere 
Waldbesitz, vor allem auch der Staat, jahrlich eine mindestens gleichgroBe 
Reineinnahme aus seinemWalde beziehen will. 

Die unvermeidlichen jahrlichen kleineren Schwankungen in Einnahme und 
Ausgabe konnen durch den Betriebsfonds ausgeglichen werden. Hat ein Betriebs
ganzes im Sinne der Forsteinrichtung eine normale Verfassung, dann ist der 
Betriebsfonds fUr sich ausreichend, vorausgesetzt, daB nicht groBere St6rungen 
durch Naturschaden eintreten. 

Sind dagegen Holzvorratsiiberschiisse in Form von hiebsreifen oder schon 
riickgangigen AlthOlzern vorhanden, dann ist der moglichst rasche Einschlag 
derselben ohne Riicksicht auf die Nachhaltigkeit der Nutzung finanzwirtschaft
lich geboten. Geschieht dies, dann kann dadurch, daB auf der mit Altholz 
bestandenen Flache auch der auf dieselbe treffende Teil des normalen Vorrates 
mitgenutzt wird, das Altersklassenverhaltnis so ungiinstig beeinfluBt werden, 
daB spater eine Zeitlang hiebsreife Bestande mit einem der jahrlichen Nach
haltigkeit entsprechenden Ertrag nicht zur VerfUgung stehen. 

Zur Deckung des dadurch entstehenden Einnahmeausfalls dient der Ergan
zungsfonds. 

Er wird durch Riicklagen aus dem Erlos der eingeschlagenen Holzvorrats
iiberschiisse in einer solchen Hohe errichtet, daB er ausreicht, die langstens im 
Verlauf der nachsten Umtriebszeit sich einstellenden Fehlbetrage der erwahnten 
Art zu ergarizen. Am Ende des festgesetzten Zeitraumes kann und solI er ver
braucht sein. Ob nach Ablauf desselben die Errichtung eines solchen Fonds 
wieder notwendig ist, hat die jetzige Generation nicht zu entscheiden. 

Der Zweck des Erganzungsfonds ist demnach, ein anormales Altersklassen
verhaltnis finanziell zu korrigieren. Er hat auch den MehrerlOs aus der ver
starkten Nutzung infolge gro.Berer Kalamitaten aufzunehmen, insoweit dadurch 
der spatere Ertrag geschmalert wird. Bei Umwandlungen von Mittelwald 
in Hochwald ermoglicht die Bildung eines Ausgleichsfonds den rascheren Ein
schlag der breitkronigen Oberholzer. 

Die Berechnung und Feststellung dieses Fonds ist Sache der Forsteinrich
tung. 1m Auge zu behalten ist, daB Altholzvorrate nicht immer gleichbedeutend 
sind mit Holzvorratsiiberschiissen und daB von einem VorratsiiberschuB nur 
so viel an den Erganzungsfonds abzufiihren ist, als zur Erhaltung oder Auffiil
lung des der unterstellten Umtriebszeit entsprechenden Normalvorrates erfor
derlich ist. Nicht der ganze Altholzvorrat braucht DberschuB zu sein, sondern 
in der Regel stellt nur die Differenz zwischen dem Altholzvorrat und dem auf 
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die betreffende Flache treffenden Anteil des Normalvorrates den DberschuB 
dar. Verhehlen darf man sich nicht, daB die rechnerische Feststellung dieses 
Fonds keine einfache Sache ist. Dazu kommt, daB hiebei auch die leicht ein
tretende trberfiillung des Marktes mit Starkholz sowie die Marktkonjunktur 
iiberhaupt zu beriicksichtigen ist. 

Auch dieser Fonds hat fiir den kleineren Waldbesitz eine groBere Bedeutung 
wie fUr den GroBwaldbesitz. Bei letzterem ist die Ratlichkeit oder Notwendig
keit der Errichtung vor allem unter dem Gesichtspunkte zu priifen, ob die sich 
theoretisch berechnenden kiinftigen Ertragsausfalle praktisch nicht durch A.nde
rung und Verbesserung der Wirtschaft nach verschiedenen Richtungen hin 
ausgeglichen werden konnen oder sich von selbst ausgleichen. In den groBen 
Staatswaldbetrieben wird es z. B., ohne daB man der Wirtschaft Gewalt antut, 
moglich sein, durch starkere Handhabung der Durchforstung, durch starkere 
Heranziehung besonders ertragsreicher Bestande und Holzarten, durch Auf
schlieBung von bisher entlegenen Waldgebieten wenigstens eine Zeitlang Aus
falle in der Hauptnutzung auszugleichen. 

AuBerdem ist zu bedenken, daB die Ergiebigkeit der Waldwirtschaft dank 
der besseren Pflege und Kultur noch lange im Steigen begriffen ist; als maB
gebende Faktoren kommen speziell in Betracht: die Wirkungen der Bestands
pflege, das Vordringen des Nadelholzes an die Stelle des Laubholzes, nament
lich der reinen Buchenbestande, die Dberfiihrung der Mittelwaldungen in Hoch
wald und die Ersetzung der Dberaltholzer durch vollwiichsige Bestande, auBer
dem noch das Steigen der Holzpreise. AIle diese Momente konnen beim GroB
waldbesitz bewirken, daB die Starung des Altersklassenverhaltnisses durch den 
rascheren Einschlag von Altholzern oder durch den Eintritt von groBeren 
Kalamitaten spater fiir die Reineinnahme nicht oder wenigstens nicht empfind
lich fUhlbar wird. 

Zusammenfassung. 

Zusammenfassend ist hervorzuheben: Der grundsatzliche Unterschied zwi
schen den genannten drei Fonds liegt darin, daB der Betriebsfonds als fliissiges 
forstliches Betriebskapital eine dauernde Einrichtung zur Unterstiitzung des 
laufenden Betriebes bilden solI, wahrend der Verbesserungsfonds und der Ergan
zungsfonds nur voriibergehende Kapitalriicklagen darstellen und mit der Erfiil
lung ihrer Zwecke aufgezehrt werden. 

Fiir kleinere Forstbetriebe kann die Errichtung eines allgemeinen Geld
reservefonds, der nach Bediirfnis bald dem einen, bald dem anderen Zweck 
dienstbar gemacht wird und danach auch in der Hohe seines Bestandes wechselt, 
am Platze sein. Wie denn iiberhaupt die Idee des Reservefonds praktisch noch 
weiter nach verschiedenen Richtungen hin ausgebaut werden kann. Unabhangig 
von der Griindung allgemeiner Fonds kann sich die Errichtung von besonderen 
Fonds fiir bestimmte groBere Projekte, z. B. fiir Wegbauten, Waldeisenbahnen, 
Arbeiterwohnungen, Grundstiickserwerbungen, Neuaufforstungen, je nach Ort 
und Zeit, empfehlen. Beim kleinen Waldbesitz, der im aussetzenden Betrieb 
bewirtschaftet wird, ist es moglich, durch Riicklagen bei groBerem Einschlag 
die Rente auf die einzelnen Jahre gleichmaBig zu verteilen oder die Riicklage 
als Sparkasse zu behandeln (Pfarrstiftungswaldungen). Ob sich die Bereit
stellung eines Spezialfonds fUr Waldbrandscbaden lohnt, hangt von der Weiter
entwicklung der Waldbrandversicherung abo 

Werden iiberschiissige Altholzvorrate eingeschlagen, dann sind aus dem 
Reinerlos zunachst die drei genannten Fonds, soweit ihre Begriindung fUr zweck
maBig erkannt wird, auszustatten. Der kleinere oder groBere Rest 1st aus dem 
Verb and der Waldwirtschaft zu entlassen und dem Waldbesitzer zur Verwen-



476 StaatswaldwirtBchaft. 

dung nach freiem Ermessen zur Verfiigung zu stellen. Die in der Literatur 
schon erhobene Forderung, daB das gesamte aus dem Walde herausgezogene 
Kapital bei der Waldwirtschaft belassen und gleichsam unter die Kuratel dar 
Forstverwaltung gestellt werden solI, iiberschreitet unsere forstliche Kompetenz. 
Die Forstwirtschaft hat nur Anspruch auf so viel Riicklagen, als sie in und 
durch ihren Betrieb nach gesunden finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten 
verarbeiten kann. 

Zu betonen ist weiter, daB die- Errichtung von Reservefonds nicht dazu 
fiihren darf, das Einkommen des Waldbesitzers mechanisch zu binden und 
dasselbe an der natiirlichen Preissteigerung des HoIzes nicht teilnehmen zu 
lassen. Daher muB die Rechnung immer von der Holzmasse ausgehen. Die 
genaue Trennung von Kapital und Rente, die zweifellos dem Gedanken des 
Reservefonds zugrunde liegt, wird sich im GroBbetrieb niemals in idealer Weise 
durchfiihren lassen. Was aber verlangt werden kann, auch im Staatswaldbetrieb, 
ist die offene Klarlegung aller Verhaltnisse, so daB jeder Fachmann beurteilen 
kann, ob Nutzung, Zuwachs und HoIzvorrat sich in einem gesunden Gleich
gewicht befinden. 

Was den wirtschaftlichen und rechtlichen Charakter der iiber
schiissigen AlthoIzvorrate yom grundsatzlichen Standpunkt aus anbelangt, so 
hat bei dessen Beurteilung die Frage auszuscheiden, auf welche Ursachen oder 
Griinde die Aufstapelung dieser Vorrate zuriickzufiihren ist. Sie sind eben durch 
Unternutzung entstanden, teils wegen Unkenntnis der Leistungsfahigkeit des 
Waldes, teils wegen Absatzschwierigkeiten vor den 1870er Jahren, teils wegen 
iibertriebenem Konservatismus und angstlichem Respekt vor dem Grundsatz 
der Nachhaltigkeit. Jetzt ist lediglich die Tatsache ihrer Existenz maBgebend. 

Forstwirtschaftlich ist ein HolzvorratsiiberschuB eine Summe von nicht
genutztem Zuwachs, oder mit anderen Worten von nicht abgehobenen Zinsen. 

Welchen Charakter der Waldbesitzer dem ErlOs aus dem eingeschlagenen 
VorratsiiberschuB beilegt, ist zunachst eine privatwirtschaftliche Frage. Beim 
gebundenen Waldbesitz wird sie zur Rechtsfrage. Ein guter Wirt wird dieser 
auBerordentlichen Einnahme Vermogenseigenschaft zuerkennen und zur Ver
besserung seiner Vermogenslage verwenden, indem er das so gewonnene Kapital 
direkt oder indirekt rentierlich anlegt. Verbraucht er es, dann wird er um den 
Betrag desselben armer. Fiir den Staat ist jedenfalls die Schuldentilgung das 
Nachstliegende oder die Verwendung zu solchen Zwecken, fiir welche er Schulden 
aufnehmen miiBte. Dieselben Grundsatze gelten auch fiir Gemeinden und 
Korperschaften. _ 

Beim standesherrlichen und fideikommissarischen Waldbesitze ist das Recht 
an den Nutzungen iiberhaupt eine reine Rechtsfrage. Soweit nicht Hausgesetze 
oder Observanz anders besthnmen, hat der jeweilige Inhaber des Hausgutes 
oder Fideikommisses Anspruch auch auf die zufalligen und auBerordentlichen 
HoIznutzungen, solange eine ordnungsmaBige Wirtschaft und die N achhaItigkeit 
gewahrIeistet ist. Der Erlos aUS der Nutzung von HoIzvorratsiiberschiissen 
geht also in das Allodvermogen des jeweiligen NutznieBers iiber und braucht 
dem FideikommiBgrundstock nicht einverIeibt zu werden. Auch der durch 
Herabsetzung der Umtriebszeit auf das forstwirtschaftlich zulassige MaB frei
werdende Teil des HoIzvorrates gebOrt dem jeweiligen FideikommiBinhaber 
zur freien Verfiigung. - Diese Rechtslage ist durch GerichtsbeschIuB festgelegt. 



Elftes Kapitel. 

Waldgenossenschaften. 

I. Die bestehellden alteren Waldgenossellschaften. 
Es wurde frillier (S. 352) dargelegt, daB in vielen Landesteilen der alte 

markgenossenschaftliche Verband auch nach der Ausbildung der politischen 
Gemeinde als deutschrechtliche Genossenschaft bestehen blieb, und zwar ent
weder in der Form einer Realgemeinde oder einer Nutzungsgemeinde. Die 
Entstehung solcher genossenschaftlicher Vereinigungen auf der Grundlage 
gemeinsa~en Waldeigentums ist aber auch noch auf andere Ursachen 
zuriickzufiihren, wie auf die Teilung grundherrlicher Markwaldungen zwischen 
Grundherrn und Miteigentiimern, Gemeinheitsteilungen innerhalb einer oder 
zwischen mehreren Gemeinden, auf die Abfindung bei ForstrechtsablOsungen usw. 

Die Benennungen dieser Verbande sind sehr verschiedenartig: Markgenossen
schaften, Markerschaften, Erbgenossenschaften, Realgemeinden, Nutzungs
gemeinden, Rechtsamegemeinden, Haubergsgenossenschaften, Gehoferschaften, 
Interessentenschaften usw. 

Wissensehaftlieh faBt man dieselben mit dem Wort Genossensehaften 
zusammen. Diese Bezeiehnung wurde erst in der Mitte des ]9. Jahrhundertb 
in der Literatur fiir dauernde Verbande gebildet, denen ein zwingender recht
lieher Charakter nicht zukommt 1). 

1. ReaIgemeinden finden sich hauptsachlich in Wiirttemberg. Die Waldungen der
selben fallen nl.cht unter das Korperscbaftsforstgesetz. Dann in Hannover (G. 1888). 

In Bayern (auch Pfalz) kennt das Gemeinderecht keine Realgemeinden (Kahr 42, 
244£., 323). 

2. Gehiiferschaften sind Nutzungsgemeinden; namentlich im Reg.-Bez. Trier, auf dem 
Hundsriick und in der Eifel. 

3. Interessentsehaften, deren rechtlicher Charakter oft verwischt ist (vielfach Abfin
dungswaldungen), sind hauptsachlich im Reg.-Bez. Gumbinnen, Erfurt und Hildesheim, 
dann in Braunschweig vertreten. 

In Braunschweig wurden durch G. v. 19. Mai 1890 die Interessentschaftflforste oder 
Forstgenossenschaften auf eine sichere Rechtsgrundlage gestellt. Dieselben sind nunmehr 
Nutzungsgemeinden (vgl. Z. f. F. u. J. 1892, 176ff.). 

4. Halbengebrauehswaldungen im vormaligen Kurfiirstentum Hessen (Kassel) waren 
im gemeinschaftlichen Besitz von Staat einerseits und Gemeinden oder auch Privaten 
andererseits. In neuerer Zeit wurden sie geteilt. 

5. Haubergsgenossensehaften in Westfalen und am Rhein. Hauberge nennt man die 
im Westerwald, Edergebirge und in den angrenzenden sauerIandischen Bergen mit 
ca. 50000 ha und im Kreis Altenkirchen (Reg.-Bez. Koblenz) mit ca. 2000 ha liegenden 
Niederwaldungen, iiberwiegend Eichenschalwaldungen, welche im gemeinschaftlichen Eigen
tum zaWreicher Besitzer stehen, die zu Genossenschaften vereinigt sind (Schlieck
mann, 767). 

Sie waren urspriinglich Markwaldungen, die zum Teil aufgeteilt, spater aber wieder 
zusammengefaBt worden. Die Haubergswirtschaft verdankt Ihre Entstehung dem Vor
kommen von Eisenerzen (Spateisenstein). Zur Verhiittung brauchte man die Holzkohle. 

1) Vgl. E. Mayer in v. Stengels Worterbuch. 1890, I, 693. 
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Ais Nebenprodukt ergab sich die Eichenlohrinde. Das Gebiet ist sehr dicht bevOlkert, 
das Waldareal wollte man nicht schllliUern, auBerdem fehlt es an ergiebigen Rodeflachen. 
Daher als Ausweg der Fruchtbau nach Abtrieb der 16-18j. NiederwaldscWage (= Haue). 
Dadurch konnen 6010 der Waldflache zur Erzeugung von Brotkorn verwendet werden. 
Die Eichenstangen werden stehend geschalt. Nach der Raumung des Schlages wird der 
Bodeniiberzug und das Reisig in Schmorhaufen verbrannt. Die Asche wird ausgestreut und 
dann Roggen gesat. Die Unterbringung des Samens geschieht mit dem primitiven Hain
pflug. An feuchten Stellen in geringem Umfange anstatt Roggen auch Buchweizen (Silva 
1910, Nr. 29, 45). 1m Dillkreis wurde die Rindengewinnung erst im 18. Jahrh. selbstandiger 
Produktionszweig, vordem war die Kohlholz- und Brennholzgewinnung sowie der Getreide
bau die Hauptsache (Miiller, Z. f. F. u. J. 1905, 96). 

Die Verhaltnisse dieser Genossenschaften sind durch besondere Haubergsordnungen 
geregelt. In der Hauptsache gleichlautend sind die Haubergsordnungen 1. fiir den Kreis 
Siegen Yom 17. Marz 1879 (an Stelle jener von 1834); 2. fiir den Dillkrcis und 
Oberwcstcrwaldkreis yom 4. Juni 1887 (an Stelle jener von 1805); 3. fiir den Kreis 
Altenkirchen Yom 9. April 1890 (an Stelle jener von 1836). Nach denselben bilden die 
Hauberge ungeteiltes und unteilbares Gesamteigentum der Besitzer. Die Haubergsgenossen. 
schaft besitzt juristische Personlichkeit. Die Verpfandung oder dingliche Belastung der 
Hauberge ist unzulassig. Die ideellen Anteile der einzelnen Genossen bestimmen sich nach 
dem Herkommen; iiber dieselben kann frei verfiigt werden, doch ist eine Teilung derselben 
unter das fiir jeden Hauberg zur Zeit des Erlasses der Haubergsordnung bestehende geringste 
EinheitsmaB nicht gestattet. 

Eine andere Organisation wurde fiir die Waldungen des ehemaligen Justizamts 
Olpe (Reg.-Bez. Arnsberg) durch das G. v. 3. August 1897 geschaffen. Die Niederwaldwirt
schaft wurde hier erst im 19. Jahrhundert eingefiihrt (12500 hal. Das Gesetz unterscheidet 
a) Jahnschaften (Jahn = Reihe = Nutzungsteil), d. S. Eigentumsgenossenschaften; b) Kon
sortenstiicke, d. S. altere Eigentumsgenossenschaftcn; c) Forstbezirke, nunmehr volle 
Wirtschaftsgenossenschaften (vgl. Jahrb. d. preuB. Forst- und Jagdgesetzgebung 1897, 
204f£'). 

6. lUurgschifferschaft Gernsbach in Baden. Dieselbe entstand im 15. Jahrhundert da
durch, daB sich die FloBer, welche Holz auf der Murg nach dem Rheine verfloBten, genos
senschaftlich organisierten. Sie besaBen schon urspriinglich einen gemeinsamen Wald, 
welcher aber aufgeteilt worden war. Als dann im 16. Jahrhundert jedem "Schiffer" auf 
den herrschaftlichen Sagen nur eine bestimmte Anzahl Sage- oder Bordschnittsgerechtig
keiten eingeraumt und die Menge des zu verfloBenden Holzes kontingentiert wurde, galten 
samtliche Bordschnittsgerechtigkeiten als Inhalt der Gesamtberechtigung der Schiffer
schaft_ Dadurch verlor das Privateigentum an Wald seine Bedeutung und da die Eigentums
grenzen in arge Verwirrung geraten waren, trat wieder gemeinschaftliche Nutzung ein 1). 

Die Murgschifferschaft ist nunmehr gemaB den Statuten von 1896 ein genossenschaft
lich-korporativer Verband auf der Grundlage einer eigenen Gemarkung (Waldgemarkung). 
Der Besitz der Schifferschaft an Wald (meist WeiBtannen) nebst landwirtschaftlichem 
Gelande, Wegen und Gebauden, teils auf badischem, teils auf wiirttembergischen Gebiet, 
umfaBt nach dem Stande yom 1. Januar 1896 5054 ha. Die Bewirtschaftung der Waldungen 
erfolgt durch das murgschifferschltftliche Forstamt, dessen Vorstand Staatsbeamter ist. 

Mitglied der Schifferschaft ist, wer Rechte an den Waldungen derselben, sog. Wald
rechte, zu Eigentum erworben hat. Seit 1. Januar 1893 umfaBt der Gesamtschifferhandel 
100000 ideelle Teile, sog. Waldrechte (bis dahin 365390 2/3)' Der Besitz der Waldrechte 
begriindet das Eigentum an den schifferschaftlichen Waldungen und bildet den MaBstab 
zur Verteilung der Einkiinfte. Die Waldrechte sind verauBerlich; daher wechselt ihr Besitz 
fortwahrend. Urn EinfluB auf die innere Verwaltung zu gewinnen und eine geordnete 
Wirtschaft und Kontrolle herbeizufiihren, kaufte und kauft auch der badische Staat 
(Domanenarar) Waldrechte an. 1m Jahre 1913 waren 51643 Waldrechte im Besitz des 
Staates, also mehr als die Halfte aller dieser Rechte (1881 erst 380f0). Der Wert eines Wald
rechtes wurde vor dem Kriege auf mindestens 150 M. veranschlagt, der Gesamtwert aller 
Rechte reprasentierte somit die Summe von 15 Mill. Mark. Durch die Ankaufe des Staates 
ist der Wert der Rechte gegeniiber ihrem friiheren Wert bedeutend gestiegen. 

Die Nadelholzstamme I. und II. Klasse Bowie die guten starkeren Nadelk16tze werden 
in natura verteilt. Alles iibrige Nutzholz und samtliches Brennholz wird verkauft; der 
Erlos hieraus und die Ertragnisse der Nebennutzungen, der landwirtschaftlichen Gelande, 
der Jagd und Fischerei fIieBen in die schifferschaftliche Kasse. Die Kosten fiir die forst
amtliche Verwaltung tragt je zur Halfte der Staat und die Murgschifferschaft. 

1) Gotheinin der Zeitschr. f. d. Geschichte des Oberrheins. IV, 1889, 401ff. - Emming
haus, Die Murgschifferschaft usw. 1870 (Hildebrands Jahrbuch XV). - Jagerschmid, 
Das Murgtal, 1800. 
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7. Sachsen-Meiningensche Waldgenossenschaften. Waldgenossenschaften bilden in 
S.·Meiningen kraft G. v. 15. Marz 1910 die Eigentiimer und Nutzungsberechtigten von 
Waldungen, deren Gemeinschaft aus den friiheren Giiterverbanden, Lehensverbanden, 
Markgenossenschaften abzuleiten ist (Waldungen von Giitergemeinden, Realgemeinden, 
Wustungsgemeinden, Giiterbauern, Gemeinderechtsteilhabern, Baumteilbesitzern u. dgl.). 
Die Eigentums- und Nutzungsrechte bleiben unberiihrt. 

Die innere Organisation der alteren Genossenschaften und die Nutzungs
befugnisse der Mitglieder sind durch Gesetz, Statuten oder Herkommen geregelt. 
Der rechtlichen Natur nach handelt es sich um privatrechtliche Verbande, 
die nur zum Teil die Rechte einer juristischen Person besitzen. Unabhangig 
davon wurden die betreffenden Forste in den einen Staaten einer staatlichen 
Forstaufsicht unterstellt, in anderen wieder nicht. 

In PreuBen findet auf alle Genossenschaftswaldungen deutschrechtlichen 
Ursprungs sowie auf die Gesamtabfindungswaldungen (Forstrechtsablosung, 
Gemeinheitsteilung) das Gesetz vom 14. Marz 1881 ii ber ge meinschaft
liche Holzungen Anwendung. Dieselben unterliegen der Staatsaufsicht 
nach MaBgabe der gesetzlichen Bestimmungen, welche in den einzelnen Landes
teilen fUr die Gemeindewaldungen gelten. Die Teilung ist nur gestattet, wenn 
der Boden zur forstlichen Benutzung nicht oder zu einer anderen Verwendung 
besser geeignet ist und landes- oder forstpolizeiliche Interessen nicht entgegen
stehen. Eine Ministerialverfiigung yom 22. Juli 1911 riigt, daB die fUr die 
Genehmigung der Teilung zustandigen Generalkommissionen (jetzt Landes
kulturbehorden) sich den darauf gerichteten Antragen gegeniiber zu entgegen
kommend zeigen. 

In Bayern bestehen keine besonderen Bestimmungen. Ais Regel kann wohl 
gelten, daB gemeinschaftliche Waldungen als·Korperschaftswaldungen behandelt 
werden, wenn sie schon vor dem ErlaB des Forstgesetzes unter der Oberaufsicht 
des Staates verwaltet wurden. Gemeinschaftliche Pri vat waldungen werden 
als Privatwaldungen behandelt; sie konnen nur geteilt werden, wenn die einZjllnen 
Teile einer regelmaBigen Bewirtschaftung fahig bleiben (FG. Art. 20). 1m 
ko burgischen Teil gelten die Waldgenossenschaften als Privatwaldungen. 

S.-Meiningen hat am 15. Marz 1910 ein Gesetz betreffend Waldgenos
senschaften erlassen, das sich auf die bestehenden deutschrechtlichen und 
auf die Bildungneuer bezieht. Allen Waldgenossenschaften wurde durch das 
Gesetz die Rechtsfahigkeit verliehen. Sie unterstehen wie die Gemeindewal
dungen der BefOrsterung. 

In Gotha sind nach dem Waldschutzgesetz von 1904 die Waldungen der 
Genossenschaften wie die Gemeindewaldungen nachhaltig zu bewirtschaften 
(Technische Betriebsaufsicht). 

Nach der Statistik von 1900 waren im Deutschen Reiche 265 797 ha deutschrechtliche 
und 40417 ha neuere Waldgenossenschaften vorhanden. 1m .Jahre 1913 fand diese Aus· 
scheidung nicht statt. 

II. Die neuzeitlichen Waldgenossenschaften. 
1. Zweck uud Ziel. 

Die Bildung einer Waldgenossenschaft bezweckt die Vereinigung mehrerer 
zur gemeinsamen Durchfiihrung bestimmter forstlicher MaBnahmen auf einem 
bestimmten Grundstiickskomplex. Gegenstand der Genossenschaftsbilduug sind 
in erster Linie Waldflachen, bestockt und unbestockt, daun aber auch auf
forstungsfahige Grundstiicke unter AusschluB der zur landwirtschaftlichen 
Nutzung geeigneten. Grundsatzlich ist keine Besitzkategorie von dem AnschluB 
an Waldgenossenschaften ausgeschlossen; in Wirklichkeit aber handelt es sich 
in erster Linie urn Privatwaldungen. 
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A. Nach dem S.·Meiningensc hen Gesetz von 1910 ist "eirie Waldgenossenschaft 
jede Vereinigung von Personen zu dem Zwecke, Waldungen nach forstwirtschaftlichen 
Grundsatzen zur Erzielung nachhaltiger Nutzungen gemcinsam und einheitlich zu bewirt
schaften und zu verwalten". Das Gesetz hat also nur volle Wirtschaftsgenossenschaften im 
Auge. 

B. Vereinigungen von Waldbesitzern, welche nichtdie Forderung des forsttechnisc hen 
Betriebes einer bestimmt umgrenzten WaldfUiche zum Ziele haben, sondern 
ausschlieBlich die personlichen Vorteile ihrer Mitglieder auf bestimmten Gebieten der 
Forstwirtschaft wahrnehmen (gemeinschaftliche Verwertung oder Verarbeitung der Forst
produkte, gemeinsamer Bezug von Samereien, Pflanzen, Gel'aten, AbschluB von Arbeiter
tarifen usw.) fallen nicht unter den eigentlichen Begriff der Waldgenossenschaften, Bon
dern sind Zweckverbande. Die Waldbesitzerverbande sind Vereinigungen 
hoherer Ordnung, die die allgemeinen Interessen der Forstwirtschaft und ihre speziellen 
auf dem Gebiete der Forstpolitik und der Gesetzgebnng vertreten, dazu aber auch fiir 
ihre Mitglieder die Durchfiihrung besonderer Aufgaben iibernehmen und in sich genossen
schaftliche oder Zweckverbande bilden konnen. 

Der wirtschaftliche Zweck der Genossenschaft kann einerseits auf die 
Erreiehung der finanziellen Vorteile, welehe aus gemeinsamen BetriebsmaB
nahmen fiir den einzelnen erwaehsen, geriehtet sein, andererseits auf die Be
seitigung der Nachteile abzielen, die die Parzellenwirtschaft und die Gemeng
lage mit sieh bringen. 

Letzterer Gesiehtspunkt ist vom Standpunkte des offentlichen Interesses 
aus der wiehtigere. Es ist eine unbestreitbare Tatsaehe, daB ein rationeller 
forstm1i£iger Betrieb nur auf groBeren Flachen moglieh ist, wahrend in der 
Landwirtsehaft der kleine Betrieb gegeniiber dem groBen maneherlei Vorteile 
bietet. Dureh die frUber besproehene Aufteilung von Gemeinde- und Mark
waldungen, dureh die Abfindung von Forstbereehtigten mit kleinen Waldfl1l,ehen, 
zum Teil aueh durch den Verkauf von Staatswaldungen in kleinen Teilstiicken und 
dureh die unbeschrankte Erbteilung ist in vielen Gegenden das Waldeigentum 
in planloser Weise auseinandergerissen und zerstiiekelt worden. Dazu kommt, 
daB v·iele der so an einzelne verzettelten Waldteile gerodet, dann als ungeeignet 
fur die landwirtschaftliehe Bebauung befunden und trotzdem nieht wieder 
aufgeforstet wurden. 

In den in Gemenglage befindlichen Parzcllenwaldungen ist die Bestands
begriindung erschwert (Beschattung vom Nachbarwalde her, Traufe), wird 
durch den Abtrieb des Nachbarbestandes dem Winde Eingang verschafft, 
der Fallungsbetrieb sowie der Holztransport und die Abwehr von Insekten 
beeintrachtigt, ist die Entwendung von Waldprodukten schwer kontrollier
bar und sind Grenzstreitigkeiten an der Tagesordnung. Zur Beseitigung aller 
dieser Schaden reichen forstpolizeiliche Vorschriften nicht aus. Denn abgesehen 
davon, daB dieselben nur auf die Wahrung des offentlichen Interesses gerichtet 
sein konnen und in dem groBeren Teil des Deutsehen Reiehes iiberhaupt fehlen, 
hangt die Wirkung derselben, weil ihr Vollzug ein sehwieriger und umstandlicher 
ist, hauptsachlich von dem guten Willen der Waldbesitzer abo 

An diesen appelliert der Genossenschaftsgedanke. Man hat denselben, 
wenn auch mit l\'litteln des Zwangs, gesetzlich belebt dadurch, daB man die 
weiteren Teilungen verbot, und den Betrieb der aus friiherer Zeit noch iibrig
gebliebenen Gemeinheitsforste durch Spezialgesetze regelte. Die Genossen
schaftsidee solI aber insbesonders in jene Kreise der Waldbesitzer und Grund
besitzer eindringen, die die Waldparzellen und unbebauten Waldboden im 
Besitze haben und nur zu ihrem eigenen Schaden besitzen. 

Die Waldgenossenschaft bildet allerdings nur ein Mittel, nicht das Mittel 
zur Abhilfe. Denn nicht iiberall sind die natiirlichen Grundlagen fUr ihre Ent
stehung gegeben. Sie setzt voraus, daB eine hinreichende Anzahl von Privat
waldungen und Grundstiicken in einer der Vereinigung giinstigen Anordnung 
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und Lage vorhanden ist, daB die Genossen wenigstens zum groBeren Teil wohl
habend genug sind, um einerseits auf einen Ertrag aus dem Genossenwald, 
wenn es forsttechnisch notwendig ist, auch auf langere Zeit verzicliten zu konnen 
und andererseits direkte finanzielle Lasten auf sich zu nehmen, daB Intelligenz 
und Gemeinsinn iiber kleinliche Dorfinteressen und nachbarliche Zwistigkeiten 
Sieger bleiben. Wo diese Voraussetzungen fehlen, kommen freiwillige Genossen
schaften nicht zustande und die zwangsweise gebildeten werden ihre Aufgabe 
nicht erfiillen 1). Hier kann den MiBstanden der Parzellenwirtschaft nur durch 
Vereinigung der Waldstiicke in eine Hand, in die des Staates, der Gemeinden 
oder eines GroBgrundbesitzers abgeholfen werden, womit aber nicht gesagt 
sein solI, daB sich gegen diesen Ausweg nicht auch Bedenken geltend machen 
Jassen (s. S. 439). 

Die Organisation einer Waldgenossenschaft muB ferner so geartet sein, 
daB die Genossen an ihrem Walde ein lebendiges Interesse behalten und denselben 
nicht als ein ihnen fremdes, mit ihren Nutzungsanspliichen belastetes Grund
stiick betrachten. 

Das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen, welches in neuerer Zeit 
mit so viel Erfolg gefordert worden ist, ist mit den Bestrebungen und mit den 
Grundlagen der forstgenossenschaftlichen Vereinigungen nicht vergleichbar. 
Was die Grundlagen der Produktionstatigkeit anlangt, so streben die Forst
genossenschaften ein Ziel an, welches die Landwirtschaft seit 100 Jahren ver
lassen hat, namlich den Flurzwang. Der Waldgenosse muB sich hinsichtlich 
der Nutzung seines eingeworfenen Waldes dem Zwange des aufgestellten Wirt
schaftsplanes unterwerfen, eine Beschrankung der Freiheit des EigentuIDS, 
fiir die im landwirtschaftlichen Genossenschaftssystem jede Analogie fehlt. 
Vergleichsweise kann man sagen, daB im landwirtschaftlichen Genossenschafts
wesen die Bedarfsbefriedigung der Genossen, im forstwirtschaftlichen die Pflege 
des Genossenschaftsobjektes, des Waldes, den Mittelpunkt bildet. Indem 
die landwirtschaftliche Genossenschaft ihren Mitgliedern Kredit und Betriebs
mittel (Saatgut, Maschinen usw.) sowie leichtere Verkaufsmoglichkeiten fiir 
ihre Produkte verschafft, ihnen Versicherungen gegen Schaden aller Art zu
ganglich macht, verbessert sie die augenblickliche wirtschaftliche Lage der 
Genossen, ohne in deren Verfiigungsfreiheit einzugreifen. Jedes Genossenschafts
rnitglied genieBt auch personJich den Nutzen der Genossenschaftsbildung. Auch 
die Vereinigung von Waldbesitzern kann zu ahnlichen oder gleichen Zwecken 
erfolgen. Allein damit ist das forstliche Genossenschaftswesen nicht erschopft, 
sondern nur eingeleitet. Der Hauptzweck desselben ist die gemeinsame plan
maI3ige Bewirtschaftung des Genossenwaldes ohne Ansehung der Person der 
Genossenschaftsmitglieder. Damit sind vielfach finanzielle Opfer fiir den ein
zelnen verbunden, die ihm zeitlebens nicht mehr wett gemacht werden, sondern 
erst seinen Erben zugute kommen und auBerdem kann er mindestens nicht 
iiber den Zeitpunkt der Nutzung seiner Bestande verfiigen. 

Die Fortschritte des landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens berechtigen 
daher nicht zu der Hoffnung und SchluBfolgerung, daB auf forstlichem Gebiete 
dasselbe erreicht werden kann. Immerhin aber mag zugegeben werden, daB 
durch ersteres der Genossenschaftsgedanke an sich in der bauerlichen Bevolke
rung popularer geworden ist und sich auch in der Waldwirtschaft immer mehr 
.Bahn brechen wird. 

Das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen ware nicht zur Bliite gelangt, 
wenn nicht der Staat und die grBBeren Kommunalverbande dasselbe in jeder 

1) Die Wirtschaftsergebnisse der seit alters her bestehenden Waldgenossenscha£ten 
lassen keineswegs auf einen musterhaften Betrieb schlieBenl 

Endres, Forstpolltik. 2. Auf!. 31 
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Richtung unterstutzt hatten. Auch die Waldgenossenschaftell werden sich nur 
dann entwickeln, wenn die Staatsbeihilfe nicht fehlt. Dieselbe kann in allen 
jenen Formen gewahrt werden, die zur Hebung der Privatwaldwirtschaft uber
haupt angebracht sind. In erster Linie stehen die Beratung der Genossenschaft 
durch die staatlichen Forstbeamten, die Gewahrung von billigen amortisations
fahigen Darlehen an Aufforstungsgenossenschaften, direkte Geldbewilligungen, 
Pramien usw. AuBerdem muB von seiten der Forstbeamten die Werbetrommel 
gehorig geriihrt werden. 

Die Erfolge, welche bisher in bezug auf die Grundung von Waldgenossen
schaften erzielt wurden, sind bescheiden. DaB man den Ausbau des Genossen
schaftssystems fUr eine schwierige und noch nicht geklarte Angelegenheit 
betrachtet, beweist schon die abwartende SteHung, welche bisher die deutschen 
Bundesstaaten gesetzgeberisch zu derselben einnahmen. Bisher bestehen in 
Deutschland nur zwei Gesetze uber die Neubildung von Waldgenossenschaften: 
in PreuBen das "Gesetz betr. Schutzwaldungen und Waldgenossenschaften 
vom 6. Juli 1875"1) und in S.-Meiningen das "Gesetz vom 15. Marz 1910 
betr. Waldgenossenschaften". - Der preuBische Forstkulturgesetzentwurf 
von 1920 enthalt auch einen Abschnitt uber die Bildung von Waldgenossen
schaften. 

1m ganzen wurden in PreuBen bis 1903 £iir 10 600 ha Waldgenossenschaften (Schutz., 
Betriebsplan- und Wirtschaftsgenossenschaften) errichtet 2), und zwar in den Reg.-Bez. 
Marienwerder 350, Koslin 80, Posen 91, Oppeln 3,4, Merseburg 134, Schleswig 1039, Han
nover 93, Hildesheim 210, Osnabruck 1275, Aurich 53, Luneburg 128, Stade 3900, Ams
berg 2937, Dusseldorf 275 ha. 

Flurbereinigung. Die Zusammenfassung zerstreuten Waldesbesitzes zu einer genossen
schaftlichen Organisation ist von demselben Gedanken getragen, wie die Fe I d be rei ni gung , 
die die Zusammenlegung (Umlegung, Arrondierung), landwirtschaftlicher Grundstucke 
erstrebt, um die Nachteile der Streulage zu beseitigen. 

In den Feldbereinigungsgesetzen Deutschlands sind die Waldflachen von dem Zwange 
der Zusainmenlegung und des Austausches fast durchweg ausgenommen; nur kleine Parzellen 
konnen da und dort einbezogen werden. 

In PreuBen sind die "Auseinandersetzungen" mit den Gemeinheitsteilungen, Real
lasten- und Weiderechtsablosungen verquickt; die Behorden sind die Landeskultur
behorden (fruhere Generalkommissionen), die Berufungsinstanz ist das Oberlandeskultur
amt (s. S. 185). 

Nach dem bayerischen Fl urbereinigungsgesetz von 1886/1899 konnen dem 
Zwange der Flurbereinigung "Waldungen, die einer forstmaBigen Bewirtschaftung fahig 
sind, dann andere Waldungen, deren Verlust £iir den Wirtschaftsbetrieb des Eigentumers 
von besonderem Nachteile ist", nicht unterworfen werden. Unter Flurbereinigung ver
steht das Gesetz "Unternehmungen, welche eine bessere Benutzung von Grund und 
Boden durch Zusammenlegung von GrundstUcken oder durch Regelung von Feldwegen 
bezwecken. " 

Die Waldungen sind ferner von dem Zwang der Bereinigung ausgenommen in dem 
wurttembergischen Gesetz von 1886/1909, in dem badischen Gesetz von 1856/1899. 

Nach dem hessischen Gesetz von 1887/1906 konnen Waldstucke, die forstwirtschaft
lich behandelt werden und Teile eines forstwirtschaftlichen Ganzen sind, nur nach Anhorung 
der oberen Forstbehorde in die Feldbereinigung einbezogen werden. 

Nach dem S.-Meiningenschen Gesetz vom 22. April 1911 kann die Zusammen
legung von Waldgrundstiicken mit der Errichtung von Waldgenossenscbaften verbunden 
werden. 

C;sterreieh. Auf Grund des G. v. 3. Juni 1883, Nr. 93 uber die sog. "agrarischen Opera
tionen" kann eine Bereinigung des Waldlandes von fremden Enklaven und die Arrondierung 
der Waldgrenzen stattfinden. Genehmigungsbehorden sind die Landes- und die Ministerial
kommis3ion. Ein Zwang kann nicht ausgeubt werden. Da das Reichsgesetz nur ein Rahmen
gesetz fUr die Landesgesetze der Kronlander ist, hangt der Erfolg in erster Linie von diesen 
abo GroB ist. er bis jetzt nicht gewesen. 

1) Vgl. Offenberg, Das Waldschutzgesetz usw., Berlin 1901. - Reinick in Z. f. F. 
u. J. 1904, 156. 

2) Runnc bau m, Mitteil. d. deutschen Forstvereins. 1903, Nr. 5. 
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2. Die Arten der Waldgenossenschaften. 
Man unterscheidet Eigentums- und Wirtschaftsgenossen.schaften 1). 

A. Eigentumsgenossenschafien. 

Der Wald ist gemeinschaftliches Eigentum del' Genossenschaftsmitglieder, 
ist unteilbar und wird planmaBig als Ganzes bewirtschaftet und verwaltet. 
Die friiheren Eigentumsgrenzen verschwir:den. Die Nutzungsanteile del' Genossen 
bemessen sich nach Statut und Herkommen, bei erst entstehenden Genossen
schaften nach dem Verhaltnis des von jedem Genossen eingeworfenen Wald
kapitalwertes. 

In ihrer rein en Form bildet die Eigentumsgenossensehaft die wirkungsvollste 
genossenschaftliche Vereinigung fUr die DurchfUhrung eines rationellen Forst
betriebes im Genossenschaftswald, w,eil hier del' Zustand und die Leistungs
fahigkeit des Waldes linter Hintansetzung der Privatinteressen einzelner Ge
nos sen die Grundlage der Bewirtschaftung bilden kann und bilden muB. Forst
politisch sollte der Eigentumsgenossensehaftswald mit dem unter BefOrsterung 
stehenden Gemeindewald auf einer Stufe stehen. 

Wie die vorhandenen alteren Eigentumsgenossensehaften entstanden sind, 
wurde auf S. 475 dargelegt. Del' Neubildung von Eigentumsgenossensehaften 
durch Zusammenlegung von Sondereigentumswaldungen steht der Umstand 
hindernd im Wege, daB sieh del' einzelne Genosse des Verfiigungsreehtes iiber 
sein Waldeigentum begibt und daher auch in Zeit en dringender Bediirfnisse 
und del' Not auf seine Waldsparkasse llicht zmiiekgreifen kanll, bei Erbteilungen 
dariiber nicht ungehindert verfiigen darf und beim Verkauf des Gutes wegen 
del' Gebundenheit seines Miteigentumswaldes Verluste erleidet, daB er iiber
haupt mehr als Nutzungsberechtigter und Rentenempfanger wie als Besitzer 
erscheint. Diese Griinde sind namentlich dann durchschlagend, wenn die 
Genossensehaft dureh die Zusammenlegung von Waldboden, die bereits mit 
alterem, verwertbarem Holze bestockt sind, gebildet werden solI. In diesem 
FaIle wird es sich selbst der intelligente und wohlhabende Waldbesitzer zweimal 
iiberlegen, ob er auf die Moglichkeit, seinen Bestand nach MaBgabe seiner wirt
schaftlichen Lage zu nutzell, zugunsten des genossenschaHlichen Prinzips 
verzichten will. 

Mit Riicksicht auf diese Verhaltnisse hat man auch die Bildung von "Dber
gangs-Genossensehaften" vorgesehlagen in der Weise, daB der hisherige 
Besitzer libel' die zur Zeit der Genossensehaftsbildung vorhandenen Bestande 
bis zu dmen Abtrieb noch verfUgt, hzw. dieselben innerhalh bestimmter Frist 
noch nutzt und erst die neubegrlindeten BesUinde in das Eigentnm del' Genossen
sehaH iibergehen 2). Tatsachlich iibernimmt diese also nur den lemen Boden, 
dessen BewertUllg auch auf weniger Sch,vierigkeiten staBt. 

Einen Mittelweg schliigt das preuBische Waldschutzgesetz von 1875 (§ 27) 
ein, um das Zustandekommen von Waldgenossenschaften ~ hier Wirtschafts
genossenschaften - zu erleichtern. Es gestattet den Waldbesitzern, ihre ver
wertbaren Holzbestande vorweg abr.uraumen und fUr sich zu benutzen, wenn 
sie dieselben in die Genossenschaft nicht einwerfen wollen. Sie haben aber 
dann die Kosten des erst en Wiederanbaues ihrer Flachen allein zu traaen. 
Diese Kulturkosten gelteri dann als eingeworfener Holzbestandswert. ,., 

1) Dane k e1 mann unterscheidet: Eigentums., Wirtschafts·, Ubergangs., Aufsichts·, 
Verwa1tungs-, Hilfsgenossensehaften. Bericht iiber die 8. Versammlung deutseher Forst· 
manner zu Wiesbaden. 1879, S. 41. 

2) Danckelmann, Berieht iiber die 8. Versammlung deutscher Forstmanner zu Wies· 
baden. 1879, 41. 

31* 
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Es ist anzunehmen, daB durch diesen Modus manchem Besitzer verwert
barer Bestande die Scheu vor dem Eintritt in die Genossenschaft benommen 
wird. Andererseits fallt aber durch den Wegfall der haubaren Bestande ffir 
die Besitzer der mittelalten und jungen Bestande das Lockmittel weg, daB sie 
gleich nach Griindung der Genossenschaft aus gemeinsamen Abtriebsnutzungen 
die ihrem eingeworfenen Waldkapitalwert entsprechenden Einnahmen zugewiesen 
erhalten und daB ferner die Ausgaben zum groBeren Teil auf die Schultern 
der Besitzer der wertvollen Bestande abgeladen werden. Gerade in dem Um
stande, daB solche Waldbesitzer durch den Eintritt in die Genossenschaft 
sofort jahrliche oder wenigstens kurzperiodische Einnahmen pranumerando 
des spateren Erloses aus dem Abtrieb ihres jetzt einzuwerfenden Bestandes 
genieBen, ihren aussetzenden Betrieb also gleichsam in einen jahrlichen ver
wandeln, liegt ein nicht zu unterschatzender Vorzug der Eigentums- und Wirt
schaftsgenossenschaft. AuBerdem steht es auch mit den auf die Waiderhaltung 
und PHege gerichteten Zielen der Genossenschaftsidee im Widerspruch, wenn 
dieselbe nur durch Schaffung von Kahlflachen in praktische Bahnen gelenkt 
werden kann. Dadurch wird die junge Genossenschaft sofort mit einem groBen 
Kulturkostenaufwand belastet. 

Es erscheint daher viel zweckmli.Biger, wenn die Genossenschaft die aUen 
Bestande ankauft, um sie allmahlich betriebsplangemaB zu nutzen, wobei 
allerdings vorausgesetzt werden muB, daB der Genossenschaft aus offentlichen 
Mitteln geringverzinsliche Kapitalien vorgestreckt werden. 

Von diesem Gesichtspunkte aus ist auch die Bildung von 

Aufforstungs.genossenschaften 

zu beurteilen. Es ist nicht damit getan, daB eine groBere Anzahl von Besitzern 
von Kahl- und Odflachen diese Grundstiicke genossenschaftlich vereinigt. 
Die Hauptfrage ist die, ob auch das notige Geld fUr die Aufforstung, die auf 
groBeren Flachen groBe Summen verschlingt, und fiir den eventuellen Zukauf 
von fremden Grundstiicken, die inmitten der vereinigten Grundstiicke liegen, 
aufgebracht werden kann. Selbst wenn der Staat oder die Kommunalverbande 
Zuschiisse leisten, werden an die Opferwilligkeit der Genossenschaftsmitglieder 
noch. groBe Anforderungen gestellt werden miissen. Daraus ergibt sich von 
selbst die SchluBfolgerung, daB man mit kapitalschwachen Grundbesitzern 
keine Aufforstungsgenossenschaften grunden kann. Andererseits sind es a ber 
gerade die Parzellen dieser meist kieinbauerlichen Grundbesitzer, deren wald
wirtschaftlicher ZusammenschluB am dringlichsten ware. 

Die wenig en Falle, die bezuglich der Neugrundung von Aufforstungsgenossen
schaften unter Einwerfung des Eigentums in den letzten 50 Jahren zu verzeichnen 
sind, bestatigen das eben Gesagte. Der MiBerfolg des Wittgensteiner Wald
kul turgesetzes von 1854 (siehe unten) ist liauptsachlich darauf zuruckzufiihren, 
daB die wirtschaftlich schlecht situierte Bevolkerung die Kosten fiir die Auf
forstung ausgedehnter Flachen dauernd nicht aufzubringen vermochte. Das 
Zustandekommen'von einigen Aufforstungsgenossenschaften in Ober- und 
Niederbayern aber war nur dadurch gewahrleistet, daB iiberhaupt nur an die 
besser situierten Leute appelliert wurde und daB mit Hille des Anteilschein
systems auch Personen fiir die Genossenschaften als Mitglieder gewonnen werden, 
die keinen Waidboden zum Einwerfen zur Verfugung haben und sich daher ledig
lich mit Kapital am Genossenschaftsverbande beteiligen. Dadurch kamen 
bis jetzt die bayerischen Genossenschaften uber den toten Punkt der aus
schlieBlichen Geldbeschaffung fiir Aufforstung und Verwaltung aus dem Kreise 
der ihren Boden einwerfenden Grundbesitzer hinweg. Ihre Organisation ist 
in erster Linie eine kapitalistische. 
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Die Bildung von neuen Eigentumsgenossenschaften ist nicht gut anders 
denkbar als durch Zuteilung von Anteilrechten an die Genossenschafts
mitglieder nach Verhaltnis ihrer eingeworfenen Waldkapitalien (Boden und 
Bestand) und, wenn auch Nichtgrundbesitzcr einbezogen werden, nach Ver
Mltnis der geleisteten Geldbeitrage. Diese Anteilrechte (Anteilscbeine) miissen 
frei verauBerlich nnd personlich iibertragbar sein, wenn die Genossenschaft 
nicht zur Realgemeinde werden soIl, wie es bei vielen Genossenschaften aus 
alterer Zeit der Fall ist. Wie das Beispiel der Wittgensteiner Waldgenossen
schaften zeigt, liegt aber in der Beweglichkeit der Anteilscheine insofern eine 
gewisse Gefahr fiir die gedeihliche Entwicklung der Waldgenossenschaft, als 
dieselben als Spekulationsobjekt in die Hande von solchen Personen gelangen 
konnen, die fernab vom Walde ihren Wohnsitz haben und sich um die Bewirt
schaftung des Waldes nicht kiimmern. Deren Interesse ist lediglich.auf Erspa
rung von Kosten und Erzielung baidiger und ergiebiger Einnahmen gerichtet. 
Wenn indessen eine Waidgenossenschaft gedeihen soIl, miissen die Mitglieder 
auf dem Boden gleichgearteter, d. h. forstlich-agrarischer Verhaltnisse stehen 
und sich wirtschaftlich solidarisch verbunden fiihien. Dies kann nur dann 
erreicht werden, wenn die Anteilscheine am Genossenwaid innerhalb der Gemeinde 
bleiben,in deren Bezirk derselbe liegt, oder wenigstens noch in den Nachbar
gemeinden. Das Braunschweigische Waidgenossenschaftsgesetz von 1890 hat 
diese Bedingung gestellt und damit gewiI3 einen gliicklichen Griff getan. 

Die Neubildung von Eigentumsgenossenschaften hat sich bisher auf folgende 
FaIle beschrankt. 

1. Das Waldkulturgesetz vom 1. Juni 1854 fur den Kreis Wittgen
stein (Reg.-Bez. Arnsberg, Provinz Westfalen) war das erste Gesetz, welches 
die Neubegriindung einer Waldgenossenschaft und zwar in Form der Eigen
tumsgenossenschaft betrifft. 

Den AnlaB1) hierzu gaben die eigentiimlichen Agrar- und Besitzverhaltnisse diesas 
300-756 m ii. d. M. gelegenen Gebirgslandes (Rothaargebirge)_ Bis 1839 stand das Land 
des ganzen Kreises im Grundbarkeitsverhaltnis zu den beiden Standesherrschaften Sayn
Wittgenstein-Hqhenstein und -Berleburg, den Kirchen und einer kurhessischen Domane. 
Den beiden Standesherrschaften gehoren heute noch von den 48739 ha des Kreises 53% 
als FideikommiB. Hievon sind 93% Waldo Gemeinde- und bauerliche Waldungen waren 
vor 1839 nicht vorhanden, weil bis 1812 die Standesherrschaften das Recht des Ritter
sporns ausiibten. Den Bauern standen Holz-, Streu- und Weiderechte zu. Den groBten 
Teil des der bauerlichen Bevolkerung gehorigen Grundbesitzes bilden die so~. AuBenfelder 
(183950000 Morgen). Dieselben sind Hutflachen, welche meist in betrachtlicher Entfernung 
von den Dorfern an Berghangen liegen, mit Rasen, Moos und Ginster bewachsen sind. aIle 
15-20 Jahre einmal mit Korn und Haber angebaut werden und sonst zur Gewinnung 
von Ginster alB Streu und Brennmaterial und zur Weide dienen. Wegen der Lage an Hangen, 
dem Mangel an Wegen und Diinger ist Pin intensiver landwirtschaftlicher Betrieb aus
gcschlossen_ Man faBte daher die Auffofstung durch Genossenschaftsbildung ins Auge, 
znm Tell auch in der allerdings unbegriindeten Befiirchtung, daB die Forstrechte der Bauem 
in den standesherrlichen Forsten zur Ablosung gelangen konnten. 

Der wesentliche Inhalt des Gesetzes ist folgender: 
In jedem Gemeindebezi~k kOnnen auf den Antrag auch nur eines beteiligten 

Eigentiimers unter Zustimmung der Mehrzahl alIer beteiligten Eigentiimer, 
nach dem Katastralreinertrag berechnet, die nicht zum regelmaBigen Frucht
bau benutzten AuBenlandereien, ausgenommen die fiirstlich wittgensteinschen, 
zu einem Ganzen behufs Benutzung zur Waldkultur vereinigt werden. Einzelne 
Grundstiicke konnen unter gewissen Umstanden ausgeschlossen werden. Die 
Eigentiimer der so vereinigten Grundstiicke bilden eine Waldgenossenschaft 
mit dem Rechte einer juristischen Person, auf welche das Eigentum der Grund
stiicke iibergeht. Jeder Waldgenosse erhaIt nach dem VerMltnis des Wertes 

1) Nach der eingehenden Darstellung von Dr. Hill in Z. f. F_ u. J., 1904, 14 u. 100. 
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seiner eingeworfenen Grundstiicke eine oder mehrere auf seinen Namen lautende, 
in ein Lagerbuch eingetragene, gleichwertige und unteilbare, aber frei verauBer
liche Holzaktien (d. s. Anteilscheine). Deren Zahl wird bei Gliindung der 
Genossenschaft ein fUr aHemal festgesetzt.Die Forderung der Hypotheken
glaubiger usw., die der Genossenschaftsbildung nicht widersprechen diirfen, 
gehen auf die Holzaktien iiber. Servituten bestehen fort, Weideberechtigungen 
sind jedoch nach Bediirfnis der Holzzucht einzuschranken. Nutzungen und 
Kosten werden nach Verhaltnis der Zahl der Aktien verteilt. Die Vertretung 
der Genossenschaft hat der vom Landrat bestatigte Vorsteher; AHe Beschliisse 
der Waldgenossen werden durch absolute Stimmenmehrheit nach del' Zahl 
der Aktien gefaBt (§ 16). Ein RezeB (Statut) regelt die Verhaltnisse der Genossen
schaft. Die Genossenschaft steht unter staatlicher Aufsicht. Die AuflOsung 
der Genossenschaft und die Teilung ihres Waldeigentums ist nur durch BeschluB 
der Genossenschaft mit landesherrlicher GenehInigung zulassig. 

Die Bevolkerung verhielt sich dem Gesetze gegeniiber ablehnend 1). 1m 
ganzen Kreise mit 55 Ortschaften wurden 3 Waldgenossenschaften mit insgesamt 
429 ha gebildet! Eine 4. Genossenschaft loste sich bald nach ihrer Gliindung 
schon im Jahre 1867 wieder auf 2). 

Als Griinde des MiBlingens glaubt Dr. Hill bezeichnen zu konnen: 
1. Den Verlust des Eigentums seitens des einzelnen an die Genossenschaft. "Der 

Wittgensteiner kommt iiber den Verlust des Eigentums nicht hinweg, und zwar um so 
weniger, als auch von seinem Grundbuchblatte die von ihm eingeworfenen Grundstiicke 
verschwinden und er sich nicht mehr, wenigstens auf dem Papier, als Herr der Flachen 
verzeichnet sieht." 

2. Die VerauBerlichkeit der Holzaktien an beliebige, auch auBerhalb der Gemeinde 
lebende Kaufer. Dadurch geht das Interesse der Eingesessenen am Genossenwalde ver
loren und die Spekulanten, die Aktien kaufen, denken mehr an die Abholzung als an die 
Aufforstung. 

3. Die ttbertragung der Rechte der Hypothekenglaubiger usw. auf die Holzaktien. 
4. Die starke finanzielle Belastung der Genossen durch die Aufforstung der ausgedehnten 

FIachen. Die wiederaufgeloste vierte Waldgenossenschaft (Weidenhausen) zahlte z. B. 
26 Genossen mit 360 Holzaktien und einer Flache von 750 Morgen. Trotz einer Staats
beihiHe von 230 Tir. gerieten die Aufforstungsarbeiten mangeis notiger Geidmittel bald 
ins Stocken, die meisten Genossen hatten groBe Schulden. Nachdem ca. 150 Morgen auf
geforstet waren, verkauften die meisten Genossen, durch ihre Glaubiger gedrangt, ihre 
Aktien an den Fiirsten Wittgenstein (50 Tlr. pro Aktie) und die Regierung muBte wohl 
oder iibel in die AuflOsung einwilligen. Dieses Beispiel hat iibrigens auf viele Gemeinden 
abschreckend gewirkt. 

5_ Die Einschrankung der Weiderechte und die darum entstandenen Streitigkeiten. 
2. Aufforstungsgenossenschaften haben sich freiwillig in Schleswig

Holstein gebildet. Uber die Waldgenossenschaft des Dorfes Boh mstedt, 
Kreis Husum, berichtet das Vereinsblatt des Heidekulturvereins 3): 

Dreizehn, zum Teil recht bemittelte Dorfeingesessene faBten 1896 den Ent
schluB, ihre von alten Waldresten (Eichenkratt) durchsetzten, fiir landwirt
schaftliche Nutzung zu entfernt liegenden Acker und Heidelandereien Init 
waldfahigem Boden gemeinschaftlich aufzuforsten und den forstwirtschaft
lichen Betrieb fUr gemeinschaftHche Rechnung zu fij.hren. Der Geschaftsanteil 
wurde auf 200 M. festgesetzt. Die Genossenschaft bestand 1912 aus 17 Mit
gliedern Init 65 Geschaftsanteilen. Nach den Statuten ist jeder Genosse ver
pflichtet, ihm gehorige Grundstiicke, die von der Genossenschaft als zur Auf
forstung geeignet befunden werden, an diese fUr den von einer aus drei Mitgliedern 
der Genossenschaft bestehenden Schatzungskommission ermittelten Kauf
preis abzutreten. Berufung auf einen Schiedsmannspruch ist zulassig. Der 
Vorstand hat die gesamten Geschafte der Waldgenossenschaft zu fwen. Den 
gesetzlichen Vorschriften entsprechend ist auBerdem auch ein Aufsichtsrat 

l) Donner 78. - 2) Hill a. a. O. 101. - S) Deutsche Forstztg. 1912, 49. 
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vorhanden. Der Reservefonds betragt 5000 M. Es wurden im Laufe der ersten 
14 Jahre 86 ha Landereien erworben, von denen 77 ha aufgeforstet und mit 
33800 M. Buchwert eingetragen waren. Werden Arbeiten und Lieferungen 
vergeben, so sind zunachst die Genossen zu beriicksichtigen, ebenso beim Ver
kauf der Waldprodukte. Durch diese MaBnahmen solI das Interesse der Genossen
schaft wachgehalten werden, ebenso wie auch durch jene Bestimmung der 
Geschaftsordnung, wonach alljahrlich eine Versammlung in den Aufforstungen 
stattzufinden hat, an der auch die Familienmitglieder und sonstige Freunde 
des Waldes teilnehmen konnen, die Freude zum Walde geweckt werden solI. 
Die Waldgenossenschaft ist von der Provinz durch ein Darlehn von 16000 M. 
zu 2 1/ 2% Zinsen und P/2% Amortisation, und vom Heidekulturverein, dessen 
Mitglied sie ist, durch Beratung 'und unentgeltliche Abgabe von Pflanzen unter
stiitzt worden. 

3. In Bayern 1) wurden aus freiem Willen der Mitglieder die Waldgenossen
schaften (Eigentumsgenossenschaften) Steinberg bei Passau 1900, Rathberg 
in Wegscheid (Niederbay~rn) 1901, Moosburg (Oberbayern) 1902 und Wald
kirchen (Niederbayern) 1901 als EigentuIDsgenossenschaften gegriindet. Die 
anfangliche Aufforstungsflache betrug 170 ha mit einer Einzahlung von 40000 M. 
Dieselben haben als "wirtschaftliche Vereine" die Rechtsfahigkeit erworben. 
Der Eintritt in die Genossenschaft steht jedermann offen. Die Einlage (Anteil
schein) betragt 100 M., Grundbesitzer konnen dieselbe durch Ablassung von 
Grundstiicken leisten. Mehrere Einlagen seitens einer Person - die Zahl ist 
unbeschrankt - verschaffen derselben die entsprechende Anzahl von Mit
gliedschaftsrechten. Die Mitgliedschaft ist vererblich und auch iibertragbar. 
Der Austritt aus der Genossenschaft steht jedermann frei, ein Riickersatz 
der Einlage, auch von Grundstiicken, findet jedoch nicht statt. 

a) Nach den Satzungen des "Wirtschaftlichen Vereins Waldbaugenossen
schaft Rathberg in Wegscheid" von 1901 soIl im Vereinsgebiet ein groBerer, moglichst 
zusammenhangender Kiirperschaftswald gebildet und unter der Oberaufsicht der staat
lichen Forstorgane wie die Gemeindewaldungen bewirtschaftet werden. Zu diesem Zwecke 
'Bollen auBer den von den Besitzern in den Genossenwald eingelegten Grundstiicken solche 
Waldparzellen, welche sich zufolge ihrer Gestaltung zu einem geregelten Forstbetriebe 
fUr sich allein nicht eignen, ferner abgeholzte. stark ausgeschlagene, schlecht bestockte 
Waldungen, wenig ertragende Waldwiesen, iiberhaupt minderwertige Grundstiicke. sofem 
deren Besitzer zlim Eintritt in den Verein nicht bewogen werden konnen, in moglichst 
groBem Umfange vom Verein erworben werden. - Aus den baren Einlagen ist zunachst 
ein Kapital anzusammeln, aus dessen Zinsen die standigen Ausgaben fiir Steuern und Um
lagen, Forstschutz und forstliche Betriebsleitung gedeckt werden konnen. - Die Verpflich
tung der Mitglieder erschopft sich mit der Leistung der Einlagen; personliche Haftung ist 
ausgeschlossen. - Die Mitglieder konnen ihre Einlagen nicht zuriickfordern und haben 
nur Anspruch auf jene Nutzertrage des Vereinsvermogens, welche zur Verteilung gelangen. 
Die Anteile der einzelnen Mitglieder bestimmen sich nach dem Verhiiltnis der Einlagebetrage, 
welchen jahrlich 3% Zinsen und Zinseszinsen hiuzugerechnet werden. Die Mitglieder sind 
berechtigt, aus dem Korperschaftswalde gegen Zahlung des Taxpreises das zu ihrem Haus
bedarf notige Bau- und Brennholz sowie Waldstreu zu beziehen, soweit e8 nach dem 
Betriebsplane zuIassig ist. 

Eine Verteilung der Forsthauptnutzungsertrage darf erst stattfinden, wenn die bei der 
Erwerbung nicht oder nur mit Jungholz bestockt gewesenen Grundstiicke solche abwerfen. 
FlieBen die Geldbetrage aus der Forsthauptnutzung von Grundstiicken, welche bereits 
zur Zeit der Erwerbung mit verwertbarem Holzbestande bestockt waren, so sind dieselben 
zur Erfiillung der Vereinszwecke zu verwenden. - Der Vorstand mit drei Mitgliedern (Ehren
amt) wird auf drei Jahre gewahlt. Demselben steht der Aufsichtsrat (fUnf gewahlte Mit
glieder) zur Seite als Kontrollorgan. In der Mitgliederversammlung ist jedes Mitglied stimm
berechtigt, und. zwar bis zu zehn Mitgliedsrechten fUr jedes Recht mit je einer Stimme 
und fUr je weitere fUnf Roohte mit je einer Stimme; Maximum 20 Stimmen. Die Beschliisse 
werden durch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaBt; Satzungsanderungen 

1) Referat des Forstrates Gampert in Passau auf der Versammlung des Deutschen 
Forstvereins zu Kiel. 1903 (Bericht 57f£'); 
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bediirfen einer Mehrheit von .drei Viertel der in der Mitgliederversammlung vertretenen 
Stimmen mit der Fordemng, daB die ersohienenen Mitglieder drei Viertel der gesamten 
Mitgliedsohaften reprasentieren. Die AuflOsung des Vereins ist an die Zustimmung von 
neun Zehntel der vertretenen Stimmen, welohe neun Zehntel der gesamten Mitgliedsohaften 
repras~ntieren, b~i zweima;lig~r Abstimmun~ binnen yie~ Woohen gebunden. Es geniigt 
aber erne Mehrhelt von drel VIertel der erschienenen Mitglieder, weun das Gesamtvermogen 
des Vereins an den Staat oder an eine Gemeinde als Ganzes verkauft werden solI. 

b) Als VoraUlisetzungen, unter denen das Zustandekommen von Eigentumsgenossen
schaften nach Art der bayerischen wiinschenswert und moglich ist, bezeiohnet Forstrat 
Gampert folgende: . 

1. MuB ein gewisser ortlicher U"berfluB von Privatwaldungen vorhanden sein. 
2. MuB £eststehen, daB auf keinem anderen Wege die Herbeifiihrung befriedigender Wald

zustande in einer Gegend zu erzielen ist. 
3. Es muB die Mogliohkeit gegeben sein, geeignet~ Gmndstiicke um maBigen Preis zu 

erstehen und die zu deren Ankauf und forstlichem Betrieb notigen Geldmittel zu beschaffen. 
insbesondere auoh die zu erwerbenden Grundstiioke von darauf lastenden Hypotheken 
freizubringen. 

Gampert macht dann selbst darauf aufmerksam, daB bei solohen Vorbedingungen 
nicht anzunehmen ist, daB derart organisierte Waldgenossenscha£ten schon bald eine groBe 
Verbreitung finden werden. 

In Bayern kann nach der neuen Fassung des Grundsteuergesetzes von 1910 
Waldbaugenossenachaften fiir Neuaufforstungen auf einer zusammenhangenden 
Flache von mindestens ein Hektar auf 20 Jahre staatliche Grundsteuerfreiheit 
gewahrt werden, wenn der Weidegang ausgeschlossen ist (§ 121). 

In Ungarn bilden die Compossessorate und die Abfindungswaldungen aus der Zeit 
der Bauernbefreiung waldgenossensohaftliohe Verbande mit ungeteiltem Eigentum. Ihre 
inneren Verhaltnisse wurden duroh G. v, 1898 geordnet. Organe der Genossenschaft sind 
die Versammlung der Miteigentiimer und der von derselben gewahlte Vorstand, der die 
Vertretung vor den Geriohten und der Staatsverwaltung hat. Es ist ein Statut aufzustellen. 
Die Beschliisse werden der Regel nach durch die nach den Anteilreohten bemessene Majoritat 
der anwesenden Mitglieder ge£aBt. Teilung undBelastung der Waldungen ist ausgeechloesen. 
Die Einnahmen werden nach Abzug aller Kosten nach dem Verhiiltnis der Anteilreohte 
verteilt. 

B. Wirfschaftsgenossenschaften. 

Jedes Genossenschaftsmitglied bleibt im dauernden Sonderbesitz lieines 
Waldeige.ntums, gemeinschaftlich ist nur die Bewirtschaftung im ganzen oder 
in bezug auf einzelne Zweige. Die Bezeichnung Wirtschaftsgenossenschaft 
iet also zunachst im weiteren Sinne zu verstehen. In .Anlehnung an die Bestim
mungen des preuBischen Waldgenossenschaftsgesetzes von 1875 kann man 
fOlgende zwei Unterarten unterscheiden: 

1. Eingeschrltnkte (begrenzte) Genossensehaft. Jedes Mitglied nutzt die 
Bestande seines Sondereigentums auf eigene Rechnung (Sondernutzung) und 
sorgt auf eigene Kosten fiir deren Neubegriindung. Die Verpflichtungen. 
welche die Genossenschaftsmitglieder unter sich eingehen, beziehen sich nur 
auf besonders festgelegte MaBregeln. Dieselben konnen sich von der Anstellung 
eines gemeinschaftlichen Schutzorganes bis zur Aufstellung eines gemeinsamen 
Betriebsplanes erstrecken. Auch die Vereinbarung auf gemeinschaftliche Her
stellung und Unterhaltung von Wegen, Beschaffung von Kulturgeraten, Samen, 
Pflanzen usw. kann damit verbunden sein 1). Je nach den Zielen der Genossen
schaft spricht man daher von Schutz-, Aufsichts-, Verwaltungs-, Betriebsplan
genossenschaft usw. Die Kosten fiir die gemeinsamen MaBregeln werden gemein
schaftlich nach einem bestimmten MaBstab (Flache, Grundsteuer) getragen. 

Den stiirksten Grad der Gebundenheit bringt die sog. Betrie bsplan
genossenschaft fiir die Genossenschaftsmitglieder mit sich. Da jeder Genosse 

1) Runnebaum, Bericht iiber die 4. Hauptversammlung des deutschen Forstvereins 
zu Kiel1903, 47. - Ferner Heck, Das GenoBsenschaftswesen in der ForstwirtBohaft. 1887. 
101£. - Offenberg, Das Waldsohutzgesetz uew., 1901, 42. 
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seine Bestande fUr sich nutzt und somit die Hohe der erzielten Einnahmen, 
soweit die Verwertung der Bestande in Frage steht, keine genossenschaftliche 
Angelegenheit bildet, ist der aufgestellte Betriebsplan lediglich ein Ordnungs
plan mit dem Zweck, eine solche Hie bsordnung festzusetzen, daB den Nach
barbestanden und der Gesamtheit aller Genossen aus den Fallungs- und Kultur
maBnahmen des einzelnen kein Schaden erwachst (Windgefahr, Verdammung 
des Jungwuchses, Holztransport usw.). Dabei ist daran zu erinnern, daB der 
Windgefahr in den Staaten mit einer Schutzwaldgesetzgebung in der Regel 
schon durch letztere vorgebeugt ist. Die Festsetzung einer gemeinsamen Um
triebszeit hatte lediglich formale Bedeutung. Inwieweit auch den Absatzver
haltnissen fUr die Waldprodukte durch Festsetzung eines sich ungefahr gleich
bleibenden Etats Rechnung zu tragen ist, hangt von den ortlichen und 
den Bestandsverhaltnissen ab (Gerbrinde!). JedenfaIls wird die Freude an dem 
Genossenschaftsverband nicht erhoht, wenn dem einzelnen groBe Opfer an Zu
wachs durch Hinausschieben der Abtriebszeit auferlegt werden. 

Ob jene genossenschaftlichen Zweckverblinde, welche zu der gemeinschaft
lichen Organisation des Waldschutzes, des Kulturbetriebes (Samen- und Pflanzen
bezug, Pflanzenzucht), der Wegeanlagen, des Verkaufes des Holzes und anderer 
Waldprodukte usw. gegriindet werden, zu den Wirtschaftsgenossenschaften 
gerechnet werden konnen, hangt formell davon ab, ob sie die Rechtsfahigkeit 
erworben haben. Verbande ohne Rechtsfahigkeit, die nur auf Verabredung 
bestehen, bezeichnet man besser mit Wald bau verein oder dergleichen. 

Mag das Ziel solcher Genossenschaften und Vereine eng oder weit gesteckt 
sein, auf aIle FaIle ist deren Bildung als ein merklicher Fortschritt in bezug 
auf die Beseitigung vieler mit der ParzeIlenwirtschaft verbundener MiBstande 
zu begriiBen. Da die dem einzelnen erwachsenden Vorteile augenscheinlicher 
sind als jene, die sich aus den Eigentums- und Wirtschaftsgencssenschaften in 
engerem Sinne ergeben, und das Odium der Eigentumsbeschrankung fast ganz 
eliminiert ist, bedarf es in vielen Gegenden nur des zielbewuBten Vorgehens 
eines einfluBreichen Mannes, urn die Waldbesitzer zur Griindung derartiger 
Verbande zu veranlassen. Nach dieser Richtung hin kann in den Gegenden 
des Kleinwaldbesitzes noch viel geschehen. 

Die Bildung eingeschrankter Waldgenossenschaften ist vorgesehen bzw. erfolgt 
in folgenden Fallen: 

L PreuBen. 
a) Nach dem Waldschutzgesetz yom Jahre 1875. 
§ 23. "Wo die forstmaBige Benutzung nebencinander oder vermengt gelegener Wald

grundstiicke, oder' Flachen oder Heidelandereien nur durch das Zusammenwirken aller 
Beteiligten zu erreichen ist, konnen auf Antrag . . . . die Eigentiimer dieser Besitzungen 
zu einer Waldgenossenschaft vereinigt werden. 

Das Zusammenwirken kann gerichtet sein, entweder: 
1. Nur auf die Errichtung und Durchfiihrung einer gemeinschaftlichen Beschiitzung 

oder anderer der forstmaBigen. Benutzung des Genossenschaftswaldes forderlichen MaB
regeIn." 

Die auf diesen Titel hin gebildeten Genosscnscha.ften werden meist kurz "Schutz
genossenschaften" genannt (nicht zu verwechseln mit den Schutzwaldgenossenschaften), 
auch wenn der Zweck derselben iiber die Bestellung eines gemeinschaftlichen Forstschutzes 
noch hinausgeht. 

Das TeilnahmemaB ·jedes Waldgenossen an der gemeinschaftlichen Einrichtung wird 
im Statut festgesetzt; mangels anderer Vereinbarung sind die erwahnten Gesichtspunkte 
maBgebend (§ 27). 

In dem "Vorbereitenden Entwurf eines Forstkulturgesetzes fiir PreuBen" 
von 1920 sind in § 22 in gleicher Weise vorgesehen Waldgenossenschaften: 

a) "zur gemeinschaftlichen Beschiitzung des Genossenschaftswaldes und zur Durch
fiihrung anderer die forstmaBige Benutzung des Genossenschaftswaldes fordernder MaB-
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regeIn bei Sondernutzung der Walderzeugnisse durch die Eigentiimer (Waldbetriebs
Genossensc haften)". 

b) Gesetz iiber die Bildung von Bodenverbesserungsgenossen
schaften vom 5. Mai 1920. 

Die Eigentiimer von Moor-, Heide- und ahnlichen Landereien,kounen zu einer Genossen· 
schaft vereinigt werden mit dem Zweck "diese Landereien nach einem einheitlichen Plan 
unter Beschaffung der Vorflut und gleichzeitiger Herstellung der erforderlichen Wege, 
Ent· und Bewasserungsanlagen in Acker, Wiese, Weide oder HoI zung umzuwandeIn 
und nach Bedarf zu bewirtschaften und zu nutzen ". In maBigem U mfang konnen auch andere 
Landereien zur Herstellung besserer Grenzen einbezogen werden. 

Die Bildung der Genossenschaft leitet der Prasident des Landeskulturamts durch 
Ernennung eines Kommissars. Dieser beschafft die Plangrundlagen und entwirft die Satzung. 
Kommt eine Einigung unter den Beteiligten iiber die Satzung nicht zustande, so faBt hier
iiber die Spruchkammer des Landeskulturamts BeschluB. Lautet derselbe auf Ablehnung, 
so kann der Minister fiir Landwirtschaft, Domanen und Forsten die Satzung erlassen. Auch 
die von den Beteiligten vereinbarte und beschlossene Satzung bedarf der Genehmigung 
dieses Ministers. 

Die Genossenschaft steht unter der Aufsicht des Staates. Dieselbe beschrankt sich auf 
die ordnungsmaBige Ausfiihrung und Unterhaltung der genos~enschaftlichen Anla,gen und 
die gesetzliche und satzungsmaBige Verwaltung. 

Die Genossenschaft ist berechtigt, auf den ihr gehorenden Grundstiicken die zur Erfiil
lung des Genossenschaftszweckes erforderlichen Arbeiten auszufiihren und die Anlagen zu 
unterhalten. Die Genossen konnen von der Genossenschaft Ersatz verlangen fiir den 
Schaden, der fiir sie durch die Ausfiihrung des genossenschaftlichen Unternehmens ent· 
steht unter Beriicksichtigung der V orteile. 

Die Genossen nehmen an den Genossenschaftslasten und den' Nutzungen sowie am 
Stimmrechte nach Verhaltnis der Flache ihrer Genossenschaftsgrundstiicke teil, wenn 
die Satzung nichts anderes bestimmt. Jeder Genosse muB mindestens eine Stimme haben. 

Bei gemeinschaftlicher Bewirtschaftung und Nutzung der zur Genossenschaft gehorenden 
Grundstiicke hat jedcr Genosse mangels anderer Vereinbarung Anspruch auf 
den sich ergebenden Reinertrag seines Grundstiicks. 

Der lnhalt und Zweck des Gesetzes nimmt auf die Eigenart der' Forstwirtschaft so 
wenig Riicksicht, daB erhebliche Erganzungen notwendig waren, wenn lebensfahige Auf
forstungsgenossenschaften durch das Gesetz geschaffen werden solIten. 

2. 1m S.-Meiningenschen Waldgenossenschaftsgesetz von 1910. 
Danach werden Veranderungen an den Eigentums- und Nutzungsrechten der der 

Bewirtschaftung 'einer Waldgenossenschaft unterstehenden Grundstiicke durch das Gesetz 
nicht beriihrt. Daher konnen auch Hypothekenglaubiger oder andere personlich oder 
dinglich Berechtigte der Bildung nicht widersprechen (Art. 2). 

Jede Waldgenossenschaft erlangt Rechtsfiihigkeit. Die Genossenschaftswaldungen 
werden wie Gemeindewaldungen bewirtschaftet und unterstehen wie diese der staatlichen 
Beforsterung. 

1m Grundbuch ist die Zugehorigkeit eines Grundstii.cks zu ciner Waldgenossenschaft 
zu vermerken. 

Der Glaubiger eines Waldgenossen hat keinen Anspruch auf die zum Vermogen der 
Genossenschaft gehorigen Gegenstande. Die Zwangsvollstreckung ist nur in den Anteil des 
Genossen unter Fortbestand der Genossenschaft zula8sig. 

Das meiningensche G. v. 22. April 1911 betr. die Zusammenlegung der 
Grundstucke dehnt die Zusammenlegung von Waldboden auf die FaIle aus, 
"in denen es notig ist, Feld undWald gegeneinander zweckma.6ig abzugrenzen" 
und in denen "Waldgrundstiicke im Gemenge liegen, die einzeln nach ihrer 
GroBe und Gestalt angemessen nicht bewirtschaftet werden konnen" (Art. 1). 
Die in Zusammenlegung gezogenen WaldbOden diirfen einer von den Aus
einandersetzungsbehorden zu grundenden Waldgenossenschaft zum 
Zwecke der Bewirtschaftung als Wald zugewiesen werden, falls der Boden 
nach GroBe, Lage, und Beschaffenheit zur gemeinsamen forstlichen Bewirt
schaftung geeignet ist. Die Notigung zur Zusammeplegung und die Zuweisung 
an eine Waldgenossenschaft ist statthaft, wenn die Besitzer wenigstens des 
vierten Teils des dabei beteiligten Waldbodens, nach der Grundsteuer be
rechnet, zustimmen. 
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3. Ais Aufforstungsgenossensehaft hat sieh in Bayerll 1909 die "W aId
genossenschaft Lange Meile in Oberngru b" in Oberfranken gebiidet, 
und zwar als wirtschaftlicher Verein nach § 22 BGR. 

Die Eigentumsrechte bleiben gewahrt. J!.ie Mitglieder verpflichten sich zu Wiederauf
forstungen und zu Neuaufforstung von Odflachen, zur Schlag. und Bestandspflege, 
Bekampfung del' Insekten- und Pilzschaden, solidarischen Handhabung des Forstschutzes, 
unschadlichen Ausiibung del' Streu- und Weidenutzung, :mr gegenseitigen Riicksichtnahme 
bei Holzhieben, Holzausbringung, Anlage von Wegen. del' Holzverwertung und zur Er
strebung eines naehhaltigen Betriebs. Die Leitung obliegt den drei Vorstandsmitgliedern. 
Mitglied kann jeder Waldbesitzer im Gebiet del' "Langen Meile" werden. Jahrlieher Mit
gliedsbeitrag I M. Austritt gestattet. Auflosung des Vereins durch MehrheitsbesehluU 
von drei Viertel del' ersehienenen Mitglieder. Die durch Satzung festgelegte Organisation 
dieser Waldgenossenschaft bewegt sich eigentlich in den Zielen eines Waldbauvereins. -
Die "Lange Meile" ist e~p. 12 km langes und 5 km breites. hauptsaehlich del' Schafweide 
dienendes wasserarmes Odland im Frankenjura. 

2. Volle (eigentliehe) Wirtschaltsgenossensehaft oder Wirtsehaftsgenossen
schaft'im engeren Sinne. Die Nutzung erfoIgt auf Grund des' gemeinsamen 
Wirtschaftsplanes (Betriebsplanes) anf gemeinschaftliche Rechnung, jeder 
Genosse erhaIt von jeder Nutznng einen dem Kapitalwert seiner eingeworfenen 
Waldstiicke (Boden und Bestand) proportionalen Teil. AIle Kosten nnd Lasten 
werden nach dem gleichen Verhaltnis gemeinschaftlich getragen. 

Wesentlich ist, daB die Abtriebsertrage gemeinschaftlich geerntet werderl. 
Ob die Verteilung derselben in natura odeI' nach dem bei del' Verwertnng erzieltell 
Gelderlos erfolgt, ist gleichgiiltig. Die Gewinnung del' im Wirtschaftsplane 
vorgesehenen Zwischennutzungsertrage kann zwar jedem Eigentiimer iiherlassen 
werden, wiinschenswert ist es abel' nicht, weil die Kontrolleiiber das MaB nnd 
die Starke del' Durchforstungshiebe schwer ist und die GroBe des Abtriebs
ertrages von denselben stark beeinfluHt wird. Ahnlich liegen die Verhaltnisse 
beziiglich del' Nebennutzungen. Die Betriebskosten k6nnen durch Natural
dienste del' Genossen ganz odeI' teilweise geleistet werden. 

Das preuBische Waldschutzgeset'll von 1875 sieht anch die Bildung 
von Genossenschaften diesel' Art VOl'. 

§ 23 .... (s. S. 489) odeI' ,,2. zugleich auf die gemeinschaftliche forstmaUige Bewirt
sehaftung des Genossenschaftswaldes nach einem einheitlich auigestellten Wirtschafts
plane" 1). 

In dem preuBisehen Entwurf eines Forstkulturgesetz"H von 1920 sind in § 22 
weiterhin vorgesehen Waldgenossenschaften: 

b) ,Zul' Durehfiihrung einheitlieher Wirtsehaftsplanc bei gemeinsehaftlieher Nutzung 
und Verwertung del' Walderzeugnisse in Verbindung mit den zu a (S. 489) bezeiehneten 
Zweeken (W aId wirtse hafts -Genossensc haften)". 

c) "Zur gemeinsehaftlichen Aufforstung von Odlandereien, die sich dauernd zu einer 
anderen als iorstmaBigen Nutzung nicht vorteilhafter eignen, unter Zugrundelegung ein· 
heitlicher Wirtschaftsplane und bei gemeinschaftlieher Nutzung und Verwertung del' Wald
erzeugnisse in Verbindung mit den zu a (S. 489) bezeichneten Zweeken (Aufforstungs
genossense haften)". 

Es sind also hier die Aufiorstungsgenossensehaften als Wirtsehaftsgenossenschaften 
gedaeht. 

Es ist einleuchtend, daB diese Wirtschaftsgenossenschaft ihler Wirkung 
nach del' Eigentumsgenossenschaft am nachsten steht. Sie ist nachst diesel 
vom forstwirtschaftlichen Standpunkte aus die wiinschenswerteste Form del' 
Genossenschaftsbildung und geniigt, falls del' Wiederaustritt einzelner Genossen 
fiir unzulassig erklart odeI' wenigstens sehr erschwert ist, vollstandig. lndem 
hier del' Genosse auf seinen Sonderbesitz formell nicht verzichten muB, wird 
sein Selbstgefiihl als Eigentiimer nicht verletzt. Die hinsichtlich del' Beschran-

1) Die Entwendung von Waldprodukten durch die Genossen wird bei Wirtsehaftsgenossen
sehaften' als Forstdiebstahl bzw. Diebstahl verfolgt, bei Betriebsplangenossensebaften nm 
ala Statutverletzung. Offen berg, Waldschutzgesetz, 48. 
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k~g der Verfiigungsfreiheit der Genossen bei den Eigentumsgenossenschaften 
hervorgehobenen Licht- und Schattenseiten treffen hier in gleicher Weise zu, 
namentlich besteht auch hier der Nachteil, daB der Besitzer in dem ihm wirt
schaftlich geeignet erscheinenden Moment iiber seine gesamten Waldertrage 
nicht verfiigen kann. 

Die Einbeziehung von Nichtwaldbesitzern in die Genossenschaft, 
wie sie bei den Eigentumsgenossenschaften moglich ist, ist bei den Wirtschafts
genossenschaften vermoge des Sondereigentums ausgeschlossen. 

Anbang. 
1. In Osterreieb besteht eine groBere Anzahl von Waldgenossenschaften, die aber Ver· 

einigungen verschiedenster rechtlicher Struktur darstellen und verschiedene forstliche 
Zwecke verfolgen 1). 

EigentumsgenoBsenschaften als Reste der alten Markgenossenschaften sind in 
groBer Zahl in. den Alpenlii.ndern (Fleimser Generalgemeinde, Schwazer Lehenssassen, 
Pongauer Stabe). Meistens werden aber mangels von Statuten die Nutzungen nach altem 
Herkommen verteilt. 

Eine Zwischenstufe zwischen den alten Markwaldungen und den neuen Waldgenossen. 
schaften nehmen die aus ehemaligen stadtischen Biirgerwaldungen entstandenen Waldo 
genossenscha.ften ein; so die Eisenerzer Waldgenossenschaft mit 90 Genossen, der Leobner 
Wirtschaftsverein. 

Eigentumsgenossenschaften wurden ferner in groBer Anzahl in Niederosterreich durch 
die Kommission fiir agrarische Operationen ins Leben gerufen und sind ferner anlaB
lich der WaldservitutenablOsung (.i\.quivalentswalder) gegriindet worden (Heiligenblut). 

Eine volle Wirtschaftsgenossenschaft besteht in Eichhorn bei Bitischka (Briinn). 
In der Bukowina bestimmt das Gesetz iiber die Bewirtschaftung der Gemeinschafts

walder von 1897, d. S. die auf Grund des GrundablOsungsp!J:tentes von 1853 den vordem 
Berechtigten zum gemeinschaftlichen Besitz abgetretenen Aquivalentswalder: Wenn fiir 
die Bewirtschaftung derselben keine entsprechenden Verwaltungseinrichtungen bestehen, 
haben die Mitberechtigten sich binnen einer festzusetzenden Frist zu einer Waldgenossen. 
schaft zu vereinigen und dariiber ein Statut vorzulegen. Diese Waldungen sind nach 
einem Wirtschaftsplan oder summarischen techuischen Programm von einem hierzu he
fahigten Wirtschaftsfiihrer zu bewirtschaften. Das angestellte Forstpersonal kann nur Init 
Zustimmung der politischen Bezirksbehorde entlassen werden. Bis 1904 war noch keine 
einzige Genossenschaft gegriindet. 

2. Sebweiz. Nach dem Schweizerischen Forstgesetz von 1902 ist "die Zusammenlegung 
von Privatwaldungen zu gemeinschaftlicher Bewirtschaftung und Benutzung zu fOrdern. 
Das Nahere bestimmt die kantonale Gesetzgebung. Der Bund ubernimmt die Kosten 
der Zusammenlegung, der Kanton die unentgeltliche Leitung der Bewirtschaftung durch 
sein Forstpersonal. Eine Zusammenlegung darf ohne Genehmigung der Kantonsregierung 
nicht wieder aufgehoben werden" (Art. 26). 

"Ober die zwangsweise Bildung von privaten Schutzwaldungen S. S. 257. 
Eine wirksamere Handhabe bietet der Art. 703 des schweizerischen Zivilgesetzes, das 

am 1. Januar 1912 in Kraft trat, indem darin bestimmt ist, daB Aufforstungen, Weganlagen 
und Zusammenlegungen von Wald, die nur durch ein gemeinschaftliches Unternehmen 
ausgefiihrt werden konnen, zustande kommen mussen, wenn zwei Dritteile der beteiligten 
Grundeigentiimer, denen zugleich mehr als die Hiilfte des beteiligten Bodens gehort, dem 
Unternehmen zugestimmt haben. Die kantonale Gesetzgebung kann diese Bestimmungen 
auch auf Verbauungen ausdehnen und Erleichterungen zugestehen. 

Der Kanton Ziirich hat gesetzlich bestimmt, daB die Zusammenlegung auf BeschIuB 
der Mehrheit der Privatwaldbesitzer eines bestimmten Gemeindeteils, einer Gemeinde 
oder eines mehrere Gemeinden umfassenden Waldgebietes im Sinne des Art. 26 des Bundes
gesetzes erfolgen muB, wenn diese Mehrheit uber mehr .als die Halfte der Waldflache ver
fuit. Bis jetzt hat die Idee dieser Zusammenlegungen noch wenig Boden gefaBt 2). Die 
Genossenscha.ften werden Eigentumsgenossenschaften. 

3. In Frankreieb bestehen keine Waldgenossenscha.ften. Vor dem Krieg bildeten sich 
allerdings drei Vereinigungen zur gemeinschaftlichen Bewirtschaftung von Waldern, die-

1) Trubrig, Osterr. Forst- u. Jagdztg. 1912, Nr. 12, Nr. 25. - Derselbe, Die ge
nossenschaftliche Organisation der biiuerlichen Waldbesitzer. Wien 1905. 

Z) Die forstlichen Verhiiltnisse der Schweiz. Zurich 1914, 213. - Schw. Z. f. ·F. 1909, 
222; 1911, 240. 
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selben sind aber ihrer Struktur nach Aktiengesellschaften. Der Pariser Forstkongre/3 1912 
lehnte die Idee der Walqgenossenschaften im Prinzip abo Da.s G. v. 2. Juli 1913 betr. 
die Wiederaufforstung una Erhaltung der ,Privatforste bestimmt aber, daB die Forate 
und Aufforstungslandereien der Genossenschaften von anerkannt offentlichem Nutzen 
unO. der anerkannten Vereine zur gegenseitigen Hilfe der Staatsaufsicht unterstehen und 
auf Antrag von der staatlichen Forstverwaltung gegen Vergiitung bewirtschaftet werden. 

3. Die Feststellnng der genossenscbaftlichen Anieilwerte. 
Rei Eigentums- und vollen Wirtschaftsgenossenschaften ist die Feststellung 

der Boden- und' Bestandswerte zum Zwecke der Festsetzung des Teil
nahmemaBes der Mitglieder an dem Nutzen und den Lasten des Genossen
waldes nicht ohne Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeit liegt weniger auf dem 
Gebiet der technischen Durchfiihrung der Rechnung als in dem Umstande, 
daB jeder Waldbesitzer subjektiv seinen Wald moglichst hoch anschlagt. Die 
endgiiltige Festsetzung des von der Genossenschaft anzuerkennenden Wertes 
erfordert daher in der Regellangwierige Verhandlungen. 

Die FeststeHung des TeilnahmemaBes nach dem eingelegten Waldkapital
wert hat zur Folge, daB jener Genosse, welcher wertvoHe Bestande einwirft, 
dauernd einen groBeren Anteil an den N utzungen zugewiesen erhalt als der
jenige, welcher sich nur. mit Kahlflachen oder jiingeren Bestanden beteiligt. 
Allerdings stehen dem groBeren Nutzanteil auch hohere Lasten gegeniiber. 
Die Tatsache aber, daB ein oder mehrere Genossen auf ewige Zeit en hinaus, 
d. h. solange die Genossenschaft eben besteht, gegeniiber den iibrigen eine bevor
rechtete SteHung in bezug auf die Nntzungsanspriiche und das Stimmverhaltnis 
in der Genossenschaftsversammlung haben, wird nach den Erfahrungen, die 
man auf dem Gebiete des agrarischen Kreditwesens (Bodenzinse usw.) gemacht 
hat, von den folgenden Generationen nicht verstanden werden. Es wird ein
fach verges sen oder nicht mehr gewiirdigt, daB das jetzige Genossenschafts
mitglied oder seine V orfahren im Besitze einst bei Griindung der Genossenschaft 
groBe Vermogenswerte der Genossenschaft zur Verfiigung gestellt haben, und 
an diesen noch zehren, um so mehr, als die wertvollen Holzbestande langst 
verschwunden sind und jiingeren Bestanden Platz gemacht haben. Dadurch 
entsteht in der Genossenschaft Unzufriedenheit. Um dies zu vermeiden, gibt 
es nur ein Mittel, namlich die moglichste Gleichstellung der Teilnahme
rechte aller Genossen von Anfang an. Da die Bodenwerte weniger ins Gewicht 
fallen und die groBere Ertragsfahigkeit des hoher bewerteten Bodens gegen
iiber dem schlechteren nachhaltig und sichtbar zum Ausdruck kommt, muB 
die Gleichstellung bei den Bestandswerten einsetzen. Hiezu dienen folgende 
Wege: 

a) Man gestattet nach dem Vorbilde des preuBischen Waldschutzgesetzes 
dem Eigentiimer alterer verwertbarer Bestande, dieselben noch vor dem Ein
tritt in die Genossenschaft fUr sich zu nutzen mit der Verpflichtung; daB er 
dieselben wieder auf seine Kosten anbaut. Dber die Nachteile dieses Verfahrens 
siehe S. 484. 

Um die Gleichstellung weiter zu £Ordern, kann man ebenfalls nach dem 
Vorgang des preuBischen Waldschutzgesetzes (§ 27) auch verlangen, daB die 
Kosten des ersten Anbaues von einzelnen Grundstiicken, die bei Bildung der 
Genossenschaft nicht mit Holz bestanden sind, den Eigentiimern vorweg zur 
Last fallen. In beiden Fallen wird zur Festsetzung des TeilnahmemaBes dieser 
Genossen der Betrag des Kulturaufwandes als Holzbestandswert in Anrechnung 
gebracht (§ 27). 

b) ZweckmaBiger erscheint aber das in Hannover eingehaltene Verfahren: 
Bei Bewertung des Bodens wird die beste Bodengiite als 1 angenommen, die 
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iibrigen Bonitatsgrade werden darauf reduziert. Bei der Bestandswerts
ermittlung wird aus den Bestandswerten alIer Einzelteile der Durchschnitt 
ermittelt und dieser als Normalwert der Bestande zugrunde gelegt. Wer gegen 
diesen Durchschnitt zu wenig Bestandswert hat, muB das Minus daraufbezahlen, 
wer zu viel hat, bekommt das Plus v.ergiitet. Durch dieses Ausgleichsverfahren 
werden die Bestandswerte alIer Genossenschaftsteile gleichgroB gemacht und 
es gibt daher lediglich der Boden nach FIache und Bonitat den MaBstab fiir die 
Bewertung und die Nutzungsanspriiche 1). Das gleiche Verfahren wird auch 
in S.-Meiningen gehandhabt 2). Allerdings kann sich bei diesem Verfahren 
die Schwierigkeit ergeben, daB von der Aufzahlung hauptsachlich die weniger 
kapitalkraftigen klein en Waldbesitzer, die nur iiber geringe Bestandswerte 
verfiigen, getroffen werden, wahrend die Besitzer wertvolIer Bestande durch 
ihren, Beitritt zur Genossensohaft Geld fliissig machen. 

Der preullische Forstkulturgesctzentwurf von 1920 bestimmt: 
§ 38. "Das Veflmltnis der Teilnahme an den Nutzungen und Lasten wird in der Satzung 

festgesetzt. 
Das Stimmrecht der Genossen ist nach dem Verhaltnis ihrer Teilnahme an den Genossen· 

schaftslasten festzusteIJen. 
Jeder Genosse mull mindestens eine Stimme haben. In Genossenschaften mit mehr 

als zwei Mitgliedern darf kein Genosse mehr als zwei Fiinftel aller Stimmen fiihren." 
§ 39. ,,1st bei Waldwirtschafts· und Aufforstungs·Genossenschaften das VerhaItnis 

der Teilnahme an den Nutzungen und Lasten in der Satzung unter Zugrundelegung des 
Wertes des Holzbestandes festgesetzt (§ 38, Abs. 1), so ist nach Ablauf von mindestens 
je 10 Jahren seit der letzten Festsetzung auf Antrag der Mehrheit der Waldgenossen der 
Wert des Holzbestandes neu festzustellen. Die Mehrheit wird nach der Flache und zugleich 
nach dem Grundsteuer-Reinertrage der beteiligten Grundstiicke bestimmt. 

Verweigert die Genossenschaft die Neufeststellung des Wertes, so wird diese von der 
Aufsichtsbehorde auf Kosten der Genossenschaft veranlallt. 

Gegen die Neufeststellung des Wertes des Holzbestandes (Abs. 1 nnd 2) ist innerhalb 
zweier Wochen Beschwerde bei dem Landesforstausschull und gegen dessen BeschluB 
innerhalb zweier Wochen Beschwerde beim Oberlandeskulturamte zulassig. 

Der nen festgestellte Wert des Holzbestandes ist bei der kiinftigen Festsetzung des 
VerhaItnisses der Teilnahme der Waldgenossen an den Nutznngen und Lasten zugrunde 
zu legen." 

Diese Bestimmungen des § 39 sind sehr bedenklich. 

4. Die Entstehung. 
Nach den Ursachen der Entstehung kann man unterscheiden: 

A. Freiwillige Genossenschaften. Freiwillig ordnet sich ein Waldbesitzer nur 
dann einer genossenschaftlichen Organisation unter, wenn er sich davon beson
deren Gewinn oder Vorteil verspricht. Und zwar miissen die ihm giinstigen 
Momente in absehbarer Zeit fiir ihn zur Geltung kommen. Das ist die Regel 
und ist in dem menschlichen Recht auf Existenz begriindet. Ausnahmen hiervon 
gibt es 'gewiB,. aber dieselben reichen nicht hin, urn iiberall da, wo es niitzlich 
ist, jene Waldgenossenschaften ins Leben zu rufen, die viele Vorteile des GroB
betriebes in sich vereinigen, namIich die Eigentums- und eigentlichen Wirt
schaftsgenossenschaften. DaB diese beiden Arten durch freiwillige Vereinbarung 
der Interessenten eine nennenswerte Ausdehnung erreichen werden, ist so gut 
wie ausgeschlossen. Ein wesentliches Hindernis besteht darin, daB gerade die 
Kleinwaldbesitzer, deren genossenschaftIiche Vereinigung am wiinschens
wertesten ware, die Nachteile, die sie, wenn auch oft nur voriibergehend, mit 
in Kauf nehmen mii~sen, iiber die groBen Vorteile stellen. l\uch der pure Eigen
sinn spielt oft eine Rolle. Einzelne Widerstrebende gibt es immer. 

I) Runnebanm a. a. O. 52. - 2) Reichardt, Forstw. CentralbI. 1915, 308. 
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Eingeschrankte Wirtschaftsgenossenschaften lassen Bich durch freie Ver
einbarung noch eher ins Leben rufen. Je geringere Zumutungen an die Opfer
willigkeit des einzelnen gestellt werden, urn RO groBer werden die Erfolge sein. 

Der Beitritt zu einer Genossenschaft wird dem Waldbesitzer durch die 
hypothekarische Belastung seines Grundbesitzes oft en:chwert oder unmog
lich gemacht. Es ware daher zu wunfchen, daB auf gesetzlichem Wege das 
Einspruchsrecht der Hypothekenglaubigcr entweder ganz beseitigt oder wenig
stens nur auf eine bebtimmte Flache beschrankt wurde. 

Der freiwillige AnsehluB der Privat-Forstparzellen an die Gemeinde- oder 
Staatswaldungen nach Art eines genossenschaftlichen Verbandes ist in dem 
wurttembergischen Forstpolizeigesetz von 1879/1902 vorgesehen. 

Art. 13. "Kleinere Waldbesitzer konnen sich zu Waldgenossensehaften in folgenden 
verschiedenen Weisen vereinigen: 

1. Wenn ihre Waldungen zu einer Vereinigung in ein Wirtsc haftsg allZCS oder 
zu einem Anschlusse an die Verwaltung del' Staatsforste sich eignen und sie 
behufs der Bewirtschaftung ihres Besitzes durch die Organe der Staatsforstverwaltung 
mit Statu ten sich verbinden, welche der Gcnchmigung der Direktion der Staat8forste 
bediirfen. 1st diese G311ehmigung erfolgt, so ist die Direktion del' Staatsforste verpflichtet, 
die technische Betriebsleitung und zutreffendenfalls auch den Schutz dieEer Genossen· 
schaftswaldungen nach MaBgabe del' Bestimmungen .... (d. h. des Korperschaftsforst. 
gesetzesiiber die Beforstcrungsgcbiihren usw.) zu iibernehmen. 

2. Wtinschen sie dagegen die gemeinschaftliche Bewirtschaftung ihrer Waldungen 
mit denen der betreffenden Korperschaften, so kann hieriiber unter den Bestimmungen 
des (Korperschaftsforstgesetzes) im Vertragswege ein Statut mit Gcnchmigung des 1'Iinistel's 
des Innern errichtet werden. 

Ein Erfolg wurde damit nicht erzielt, was auch nicht zu verwundern ist, 
wenn man bedenkt, daB ein solcher AnschluB praktisch auf dio Beforsterung 
der Privatwaldungen nach Art jener der Gemeindewaldungen hinau~lauft 1). 

In Ostel'reich strebtc die V. des Ackel'bauministers v. 3. ,Juli 1873 die Bildung von 
Schutz- uncI Verwaltungsgenossenschaften an odeI' den Anschlu13 an benachbarte groBere 
Waldeigentiimer. Ein Erfolg wurde indessen nicht erzielt. - Das Reichsgesetz vom 27. April 
1902, betr. die Erl'ichtung von Berufsgenossenschaften der Landwirte weist denselben 
auch "die Anregung ZUl' Bildung und Fordel'ung von Genossenschaften und sonstigen Ver
einigungen zu, welche sich die Pflege del' Land- und Forstwirtschaft odeI' die sonstige 
Hebung del' wirtRchaftlichen Verhliltnisse del' Land- und Forstwirtschaft zur Aufgabe 
stellen." Dieses Gesetz bildet nul' den allgemeinen Rahmen, auf dessen Grundlage die 
Landesgesetzgebung weiter zu bauen hat. (Z. f. d. g. F. 1902, 465.) 

B. Zwangsgenossenschaiten, wcnn die Genosfienschaft auf Grund geset7l
licher V orschriften unter den hierflir geltenden V oraussetzungen gegriindet 
werden mnB. Der Zwallg kann aWigeiibt werden entweder durch den BeschluB 
einer bestimmten Anzahl von Beteiligten (bedingte Zwangsgenossenschaft) 
oder durch behOrdlichen BeIehl ohne Befragung der Beteiligten (Amt~genossen
,;chaft). 

a) Bedingte Zwangsgenossenschaft (Genossenschaft mit Beitrittszwang). Die 
Abstimmung kann entweder nach der Kopfzahl alier an der Genossenschafts
bildung interessierten Grundbesitzer oder nach der auf die Zustimmenden von 
dem ganzen Komplex entfallenden Grundflache erfolgen. 

Fur das zu fordernde MaE der ausschlaggebenden Stimmen sind die 
folgenden Gesichtspunkte zu erwagen. Eine je groBere Zahl von zustimmenden 
Interessenten gesetzlich verlangt wird, urn ~o geringer sind die Aussichten 
auf das Zustandekommen einer Genossenschaft. Andererseits verburgt aber 
eine groBe Mehrheit den inneren Frieden und die freudige Mitarbeit in der 
Genossenschaft. Von diesem Gesichtspunkt aus ware es daher auch nicht 

1) Auch Danckel mann glaubte, man kunne auf diesem Wege die Genossenschafts
bildung fordern. Vgl. Bericht tiber die S. Versammlung deutscher Forstmanner zu Wies. 
banf'l1. 1879. ilflff. 
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ratsam, einer absoluten Minderheit die Zwangsgewalt auf die Errichtung 
einer Genossenschaft einzuraumen, abgesehen von der Frage der Billigkeit. 

Da eine aufgezwungene Genossenschaftsbildung einen Eingriff in die Ver
fUgungsfreiheit iiber das Waldeigentum bedeutet, muB der Wille der Person 
um so starker respektiert werden, je starker der Eingriff ist. Danach ist auch 
die Frage zu entscheiden, inwieweit die Kopfzahl der Interessenten oder der 
Kapitalwert (Katastralreinertrag) ihrer Grundstiicke entscheidend sein soIl oder 
beide MaBstabe zugleich. 

a) Handelt es sich um die Bildung von Eigentumsgenossenschaften, 
so ist das Schwergewicht auf die Kopfzahl zu legen, damit nicht eine kleine 
Anzahl von groBeren Grundbesitzern eine groBe Anzahl von Parzellenbesitzern 
zur Genossenschaftsbildung zwingen kann. Dies wiirde der Fall sein, wenn 
man den Wert der Grundstiicke allein zur Grundlage fUr die Abstimmung 
machen wiirde. Da die Griindung einer Eigentumsgenossenschaft die Freiheit 
des Eigentums der Genossen aufhebt und der kleine Waldbesitzer die Ge
bundenheit mehr empfindet wie der groBere, solIte man die Bildung der 
Genossenschaft von der Zustimmung von vier Fiinfteln aller Beteiligten ohne 
Riicksicht auf die GroBe und den Ertragswert der einzuwerfenden Grund
stiicke abhangig machen. 

Nach dem Waldkulturgesetz fiir den Kreis Wittgenstein von 1854 ist nur die 
Zustimmung der Mehrzahl aller beteiligten Eigentiimer, nach dem Katastralreinertrag 
berechnet, erforderlich. 

(J) Bei vollen Wirtschaftsgenossenschaften diirfte die Halfte der 
beteiligten Personen, die zugleich iiber die Halfte der beteiligten Grundflache 
verfiigen, die zu fordernde Mindestzahl sein. Die Beriicksichtigung der Kopf
teile ist auch hier unerlaBlich, weil sonst ein groBer Waldbesitzer aIle kleinen 
aufsaugen und terrorisieren kann. 

Ob man die Grundflache als solche oder deren Ertragswert zugrunde legen 
soIl, ist eine Frage fUr sich. Logischer ware der Ertragswert des Bodens, aber 
die praktische Wirkung kann dann die sein, daB die Besitzer der guten Stand
ortsklassen ein tJbergewicht iiber die Besitzer der schlechten erhalten. Ungefahr 
gleichbedeutend mit dem Ertragswert kann auch der Grundsteuerertrag unter
stellt werden, wenn derselbe richtig eingeschatzt ist. 

Die Bestandswerte miissen bei der Abstimmung iiber die Genossenschafts
bildung ganz ausscheiden, da dieselben nur voriibergehende WertgroBen sind. 

Nach dem preuBischen G. v. 1875 ist die Vereinigung zu einer Wirtschaftsgenossen
schaft.im engeren Sinne dann zulassig, wenn dem Antrag mindestens ein Drittel der 
Beteiligten zustimmt und die beteiligten Grundstiicke derselben mehr als die Halfte 
des Katastralreinertrages samtlicher beteiligter Grundstiicke haben. 

Zur Antragstellung sind berechtigt a) jeder einzelne Besitzer, b) der Gemeinde-, bzw. 
Amts., Kreis- oder sonstige Kommunalverband (Provinz), in dessen Bezirke die Grund
stiicke liegen, c) die LandespolizeibehOrde (§ 23). In de.v Eigentums- und Besitzverhalt· 
nissen der einzelnen Beteiligten !Iarf grundsatzlich keine Anderung eintreten (§ 25). Eigen
tumsgenossenschaften kennt also das Gesetz nicht. Die Bildung selbst vollzieht der Kreis· 
ausschuB (Landrat usw.) als Waldschutzgericht. Ein Forstsachverstandiger ist darin 
nicht vertreten. 

Die Einbeziehung der Kopfzahl wurde vom preuBischen Landtag beschlossen, 
weil sehr wohl FaIle denkbar seien, in welchen ein einziger Interessent, dessen Grundbesitz 
in der Gemenglage mit den Waldo und <:);:Uandereien vieler kleiner Besitzer gelegen, die 
Mehrheit des Katastralreinertrages des ganzen Komplexes darstelIt, aIle anderen majorisiert 
und zur Genossenschaftsbildung vielleicht deshalb zwingt, um ihnen die Lust an ihrem 
Besitze zu benehmen und samtliche einzelne Anteile allmablich in seiner Hand zu vereinigen. 
(Ohlschlager und Bernhardt II. Bd., Anm. zu § 24.) 

Runnebaum verlangt allerdings die Aufhebung der Bedingung, daB ein Drittel der 
Beteiligten zustimmen miisse; "denn durch das Hereinziehen der Anzahl der Teilnehmer 
wird es oft dahin kommen, daB die intelligenteren Besitzer groBerer Teilstiicke durch die 
wenig Interesse zeigenden Besitzer kleinerer Parzellen an der Durchfiihrung der forstmaBigen 
Bewirtschaftung ihres Besitzes gehindert werden" (a. MO. 49). 
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Das preuBische Waldschutzgesetz sucht iibrigens auch die Majorisierung del' 
gebildeten Genossenschaft jeder Art durch ein Genossenschaftsmitglied bei der Regelung 
der inneren Angelegenheiten (Statut) zu verhindern. Nach § 28 ist mangels anderweitiger 
Vereinbarung das Stimmenverhaltnis der Genossen nach dem Verhaltnis der Teilnahme 
-an den Nutzungen und Lasten zu regein. Als Einheit gilt der Betrag des Geringstbeteiligten. 
Jeder Genosse hat mindestens eine Stimme und keiner darf mehr als zwei Fiinftel 
aller Stimmen haben. 

Nach dem preuBischen Forstkulturge'setzentwurf von 1920 kann die Bildung 
geschehen: 

§ 23b) "bei Waldwirtschafts-Genossenschaften durch Genehmigung der Satzung auf 
Grund eines Beschlusses der Mehrheit der Beteiligten. Die Mehrheit wird nach der Flache 
und zugleich nach dem Grundsteuer-Reinertrage der beteiligten Grundstiicke bestimmt." 
Die Abstimmung nach Kopfen ist also nicht mehr gefordert. 

In S.·Meiningen kann nach dem G. v. 15. Marz 1910 betr. Waldgenossenschaften 
durch die Entscheidung des "Forstamts", d. i. eine aus dem Landrat bzw. Magistrat und 
dem Forstreferenten der Ministerialabteilung des Innern bestehende Behorde, die Ver
-einigung der Eigentiimer von WaIdgrundstiicken oder der kiinftig fiir die Holzzucht 
bestimmten Grundstiicke verfiigt werden, "wenn entweder 

1. wenigstens die Halfte der beteiligten Grundbesi tzer, denen zugleich 
wenigstenll die Halfte der beteiligten Fl ache gehOrt, dem Antrag zustimmt, 
oder 

2. die pflegliche Erhaltung des Waldes oder die planmaBige Bewaldung odeI' Flachen 
zur Abwendung erheblicher Gefahren fiir das Gemeinw9hl, insbesondere zum 
S c h u tz gegen nachteilige klimatische Einfliisse, gegen 'Oberschwemmung, Ver
sandung, Verkiesung, Bodenabschwemmung u. dgl. erforderlich ist." 

Zur Stellung des Antrages ist jeder del' beteiligten Grundbesitzer oder im FaIle der 
Ziffer 2 auch die Gemeinde oder die Landespolizeibehorde befugt. Gegen die Entscheidung 
des "Forstamts" ist Berufung beim Landes- und Oberverwaltungsgericht zulassig. 

y) Bei eingeschrankten Wirtschaftsgenossenschaften kann die zu
stimmende Kopfzahl hinter dem Grundflachenanteil um so mehr zuriicktreten, 
je geringer die den Mitgliedern auferlegten Opfer sind. 

Nach dem preuBischen G. v. 1875 ist die Vereinigung zu einer Waldgenossenschaft 
dann zulii.ssig, wenn dem Autrag auf Bildung einer Schutz-, Betriebsplan.-G. usw. (§ 23 
Z. 1) die Mehrheit der Beteiligten, nach dem Katastralreinertrage der Grundstiicke berechnet, 
zustimmt. Die Kopfzahl ist also ganz ausgeschaltet. 

b) Amtsgenossenschaft. Die Bildung von Waldgenossenschaften von Amts 
wegen durch die staatlichen Behorden ohne Anhorung der Interessenten konnte 
hochstens Schutzwaldungen gegeniiber gerechtfertigt sein, wenn die dem Schutz
zwecke entsprechende wirtschaftliche Behandlung dieser Waldungen auf anderem 
Wege nicht zu erreichen ist (S. 234). 

In del' wiirttembergischen Abgeordnetenkammer wurde 1879 ein Antrag auf Bildung 
von Zwangsaufsichtsgenossenschaften (Forstschutz) von der Kommission mit allen Stimmen 
gegen die Stimme des Antragstellers abgelehnt (Heck a. a. O. 135). 

PreuBischer Forstkul turgesetzen twurf von 1920: 
§ 23. "Wenn eine forstmal3ige Benutzung del' Grundstiicke zweckmaBig nur auf 

genossenschaftlichem Wege moglich ist, kann die Bildung auch geschehen: 
a) bei Waldbetrie bs-Genossenschaften und Aufforstungs-Genossenschaften 

durch ErlaB der Satzung ohue Zustimmung der Beteiligten". 
In Meiningen kann die Bildung von Schutzwaldgenossenschaften von Amts wegen 

verfiigt werden (s. oben). . 

5. Gesetzliche Grundlagen. 

A. Die gesetzliche Regelung des Waldgenossenschaftswesens ist im Deutschen 
Reiche den Bundesstaaten iiberlassen. Nach Art. 83 des Einfiihrungsgesetzes 
zum BGB. bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften iiber Waldgenossen
schaften unberiihrt. Solche konnen daher auch in Zukunft neu erlassen werden. 

Ais Landesgesetze, welche die Errichtung von Waldgenossenschaften ermog
lichen, kommen zur Zeit nur das preuBische Gesetz betreffend Schutzwaldungen 
und Waldgenossenschaften von 1875 und das meiningensche Waldgenossen-

Endres, Forstpolitik. 2. Aufl. 32 
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schaftsgesetz von 1910 in Betracht. Wo landesgesetzliche Vorschriften fehlen~ 
konnen nur freiwillige Waldgenossenschaften auf Grund privatrechtlicher reichs
gesetzlicher Bestimmungen errichtet werden. Dieselben bieten aber deswegen 
keinen vollen Ersatz fiir ein landesgesetzliches Genossenschaftsgesetz, weil 
das Reichsrecht keine Handhabe bietet, den Austritt der Mitglieder zu ver
hindern und die Auflosung der Genossenschaft hintanzuhalten. 

Die Griindung einer Waldgenossenschaft kann unter dem Titel eines wirt
schaftlichen Vereins oder einer Gemeinschaft erfolgen. 

Die Rechtsgrundlage der sog. wirtschaftlichen Vereine bietet der § 22 
des BGB.: 

"Ein Verein, dessen Zweck auf einen wirtschaftlichen Geschiiftsbetrieb gerichtet ist. 
erlangt in Ermangelung besonderer reichsgesetzlicher Vorschriften Rechtsfahigkeit durch 
staatliche Verleihung. Die Verleihung steht dem Bundesstaate zu, in dessen Gebiete del' 
Verein seinen Sitz hat." 

Nach § 38 ist aber die Mitgliedschaft nicht iibertragbar und vererblich und 
nach § 39 sind die Mitglieder zum Austritt aus dem Verein berechtigt. Durch 
die Satzung kann nur bestimmt werden, daB der Austritt nur am Schlusse eines. 
Geschaftsjahres oder erst nach Ablauf einer hochstens auf 2 Jahre festsetzbaren 
Kiindigungsfrist zulassig ist. Eine weitere Austrittserschwerung ist nicht erlaubt. 
Endlich kann nach § 41 der Verein durch BeschluB der Mitgliederversammlung 
aufgeWst werden. Zu dem BeschluB ist eine Mehrheit von drei Vierteln der 
erschienenen Mitglieder erforderlich, wenn nicht die Satzung ein anderes be
stimmt. Das Vermogen fliUt an die in der Satzung bestimmten Personen (§ 45). 

Die "Ge meinschaft" behandelt § 741ff. des BGB. In derselben kann durch 
Stimmenmehrheit eine ordnungsmaBige Verwaltung und Benutzung des Waldes. 
beschlossen werden. Die Stimmenmehrheit ist nach der GloBe der Anteile zu 
berechnen (§ 745), die getroffp,ne Bestimmung ist auch fiir den Sondernachfolger 
bindend (§ 746). Das Recht, die Aufhebung zu verlangen, kann durch Ver<:,in
barung zwar ausgeschlossen werden, aber gleichwohl kann dieselbe verlangt 
werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt (§ 749). Ais ein solcher werden un
giinstige Vermogensverhaltnisse des Waldbesitzers zu betrachten sein 1). 

K. J. Moller empfiehlt in seiner Schrift "Die Aufforstung landwirtschaft
lich minderwertigen Bodens, Berlin 1908", S. 71ff. fiir die Bildung von Auf
forstungsgenossenschaften die Rechtsform der Gesellschaft mit be
schrankter Haftung (Bekanntmachung des Reichskanzlers yom 20. Mai 1898). 
HiefUr geniigt schon der ZusammenschluB von zwei Interessenten. Das Stamm
kapital muB allerdings mindestens 20000 M. betragen, die einzelnen Stamm
einlagen (auch in Bodenwert) diirfen nicht kleiner sein als 500 M. Die Ein
tragung kann aber bereits erfolgen, wenn auf jede Stammeinlage erst 250 M. 
eingezahlt sind. Der Restbetrag konnte sich allmahlich durch den Rest des 
heranwachsenden Holzes erfiillen. Es kann festgesetzt werden, daB zur Auf
Wsung der G. m. b~ H. drei Viertel der abgegebenen Stimmen erforderlich sind. 
Werden bei der Griindung der Gesellschaft hiebsreife Bestande eingeworfen, 
so zahlen dieselben zu dem fUr die Erhaltung des Stammkapitals erforderlichen 
Vermogen, das an die Gesellschafter nicht ausbezahlt werden darf. Fiir Ver
bindlichkeiten haftet nur das Gesellschaftsvermogen. Die Anteile sind frei 
verauBerlich, es kann aber die Erlaubnis zum Verkauf an die Genehmigung 
der Gesellschaft gekniipft werden. Die Moglichkeit, daB ein Gesellschafter 
iiber die Halfte der Stimmen auf sich vereinigen kann, ist gegeben. 

Zu bedenken ist, daB die G. m. b. H. die Korperschaftssteuer zu bezahlen 
haben. Fiir Waldgenossenschaften miiBte daher Steuerfreiheit oder wenigstens 
ErmaBigung angestrebt werden. 

1) Vgl. Gampert a. a. O. 68£. 
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B. Wenn eine Waldgenossenschaft in sich konsolidiert sein solI, dann mu.B 
sie rechtsfahig sein, d. h. die Eigenschaft einer juristischen Person haben. 
Nur als solche kann sie als Trager von Rechten (Rechtssubjekt) auftreten, 
Vertrage schlieBen usw. Jede juristische Person muB eine Verfassung (Satzung, 
Statut) haben, in der bestimmt ist, welche physische Person en (Vorstand, Mit
gliederversammlung usw.) als Organe der juristischen Person handeln konnen 1). 

Bei dem nicht rechtsfahigen Verein stehen die einzelnen Rechte den Vereinsmitgliedern 
zu. Die Grundstiicke des Vereins konnen nicht als Eigentum des Vereins in das Grundbuch 
eingetragen werden, sondern nur als Miteigentum der Vereinsmitglieder. Der Verein kann 
als solcher nicht klagen, es miissen vielmehr die samtlichen Mitglieder die Klage erheben 
oder sich durch einen gemeinsamen Bevollmachtigten vertreten lassen; die Vollmacht 
kann jedoch ein fiir allemal durch die Satzungen dem Vorstand erteilt sein. Dagegen kann 
der Verein als solcher verklagt werden und hat als Beklagter die Stellung eines rechtsfahigen 
Vereins; auch die Zwangsvollstreckung gegen das Vereinsvermogen kann betrieben werden 2). 

Die nach dem preuBischen Waldschutzgesetz von 1875 erricbteten Wald
genossenscbaften genieBen die Rechte einer juristiscben Person (ebenso die 
im Forstkulturgesetzentwurf von 1920 vorgesehenen). 

§ 42. "Die Waldgenossenschaft kann unter ihrem Namen Rechte erwerben und Ver
bindlichkeiten eingehen, Eigentum und andere dingliche Rechte an Grundstiicken erwerben, 
vor Gericht klagen und verklagt werden. !hr ordentlicher Gerichtsstand ist bei dem 
Gerichte, in dessen Bezirk sie ihren Sitz hat." 

§ 43. "Fiir Verbindlichkeiten der Waldgenossenschaft haftet das Vermogen derselben. 
Reicht dieses nicht aus, dann ist der Schuldbetrag durch Beitrage aufzubringen." 

Ferner ist die Rechtsfahigkeit verlieben den Haubergsgenossenschaften im 
Kreise Siegen und den auf Grund des Waldkulturgesetzes fUr den Kreis Wittgen
stein gebildeten Genossenschaften, nich t dagegen den unter das G. v. 14. Marz 
1881 fallenden gemeinscbaftlichen Holzungen. Die aus den Markgemeinden 
entstandenen Waldgenossenschaften haben ihre Rechtsfahigkeit meistens ver
loren. 

Das S.-Meiningensche G. v. 1910 verleiht jeder Waldgenossenschaft Rechts
fahigkeit. 

In die Satzung, welche amtlich anerkannt sein muB, ist auch das Rechts
verhaltnis der Genossenschaft nach innen zu regeln, namentlich das Recht der 
Mitglieder und das TeilnahmemaB derselben an der gemeinschaftlichen Ein
richtung 3). 

C. Es liegt in der Natur der Waldwirtschaft, daB eine Genossenschaft nur 
dann ihren Zweck erfiillen kann, wenn ihr Bestand dauernd gesichert ist. 
Wenn durch den Austritt einiger Mitglieder die Genossenschaft taglich gesprengt 
oder geschwacht werden kann oder auch nur ein ofterer Wechsel in dem Verband 
der Genossenschaftsgrundstiicke eintritt, lassen sich die Vorteile des einheit
lichen Betriebes auf groBeren Flachen nicht erreichen. Langfristigkeit ist die 
notwendige Voraussetzung einer Waldgenossenschaft. Die Mitgliedschaft muB 
auf den Besitznachfolger von Rechts wegen iibergehen, die Auflosung solIte 
nm infolge eines iiberwiegenden Mehrheitsbeschlusses der Mitglieder zum Zwecke 
der gesetzlich zulassigen oder wirtschaftlich gebotenen Rodung des Waldes 
moglich sein. Nur Genossenschaften, die nicht den gemeinsamen Betrieb im 
ganzen, sondern nur einzelne Betriebszweige zum Gegenstand haben (Schutz
genossenschaften usw.) konnen lockerer und kurzfristiger organisiert sein. 

1) VgI. v. Stengel, Rechtsenzyklopii.die usw., 22ff. - Dickel, Das deutsche biirger
liche Recht usw., 45ff. 

2) Henle und Schneider, Die bayerischen Ausfiihrungsgesetze zum Biirgerlichen 
Gesetzbuch. 1900, 386. 

3) Statutenmuster fUr Wirtschaftsgenossenschaften im weiteren Sinne sind abgedruckt 
im Bericht iiber die Kieler Forstversammlung, 1903, S. 168ff. (Runnebaum) und bei 
Offen berg, Das Waldschutzgesetz. 1901, Beilagen. 

32* 
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Wiinschenswert ist, daB die Eigentums-, Wirtschafts- und Betriebsplan
genossenschaften unter die forsttechnische Aufsicht des Staates gestellt 
werden. In PreuBen wird die staatliche Aufsicht iiber die nach dem Wald
schutzgesetz gebildeten Genossenschaften nach MaBgabe des Statuts, iibrigens 
in dem Umfange und mit den Befugnissen gehandhabt, welche gesetzlich den 
Aufsichtsbehorden der Gemeinden (nicht der Gemeindewaldungen) zustehen 
(§ 44), nach dem preuBischen Forstkulturgesetzentwurf von 1920 sollen alle 
Waldgenossenschaften der Aufsicht des Staates unterstehen. In S.-Meiningen 
unterstehen aIle Waldgenossenschaften der Beforsterung wie die Gemeindewal
dungen. 

Die nach dem preuBischenWaldschutzgesetz errichteten Genossenschaften 
konnen aufgelost werden, wenn die (nach §24) zur Bildung einer Waldgenossen
schaft erforderliche Mehrheit der Beteiligten der Auflosung zustimmt. Solche 
Beschliisse bediirfen der Genehmigung der AufsichtsbehOrde (§ 45). Bei Wirt
schaftsgenossenschaften (§ 23 Z. 2) erhaIt jeder Genosse seine eingeworfenen 
Grundstiicke zuriick. . Die vorhandenen Holzbestande, die zusammen eine 
gemeinschaftliche Wirtschaftsmasse bilden, werden mangels anderer statutari
scher Bestimmung nach dem Verhaltnis des Kapitalwertes der zur Zeit der 
Errichtung der Genossenschaft eingeworfenen Bestande unter die Genossen 
verteilt. Der Minderwert an Holzbestand auf einem Grundstiick wird von 
denjenigen Waldgenossen verhaltnisma13ig erstattet, welche mit ihren Grund
stiicken einen DberschuB an Holzbestandswert (gegeniiber dem Einwurf) erhalten 
haben (§ 46). Bei der AuflOsung einer Betriebsplangenossenschaft, Schutz
genossenschaft usw. ist dieser Modus gegenstandslos. Nach dem preuBischen 
Forstkulturgesetzentwurf von 1920 kann der Prasident des Landeskultur
amtes die Genossenschaft auflOsen, wenn es die Mitgliederversammlung mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen beschlieBt. 

In S.-Meiningen ist die Auflosung einer Waldgenossenschaft und die Ver
teilung ihrer Waldgrundstiicke unter die Waldgenossen nur mit Zustimmung 
des Ministeriums zulassig. Ein Waldgenosse kann nicht auf Teilung klagen. 



Zwolftes Kapitel. 

Forstrechte. 

I. BegriW und geltendes Recht. 
Forstrechte sind dingliche Nutzungsrechte, welche zugunsten des Eigen

tumers eines Grundstucks oder zugunsten bestimmter Personen auf einem 
fremden Wald lasten. 

Nach dem gewohnlichen Sprachgebrauch sind mit dem Worte Forstrecht 
gleichbedeutend die Bezeichnungen: Forstberechtigung, Forstservitut, Wald
recht, Waldgerechtigkeit, Walddienstbarkeit, Waldgrundgerechtigkeit usw. 

Aus der gegebenen Definition geht hervor, daB hier entsprechend der gemeiniibIichen 
Auffassung unter Forstrechten nur Nutzungsrechte, d. h. Anspruche auf Bestandteile 
oder Friichte des Waldes verstanden werden, nicht aber die sog. Gebrauchsrechte (Wege-, 
Wasserleitungsgerechtigkeiten usw.). 

Nach den Erlauterungen zum bayerischen Forstgesetz sind "Forstberechtigungen 
bleibende, auf einer Waldung ruhende Lasten, die sich, sie inogen als Servituten oder als 
deutsche Reallasten bestellt sein, dadurch charakterisieren, daB die Verbindlichkeit wie 
die Berechtigung von einem Besitzer des belaste~n und des berechtigten Grundstiickes 
bei jeder VerauBerung und Vererbung unverandert auf den anderen iibergeht." (Brater, 
Forstgesetz. 1855, 48.) 

"Waldgrundgerechtigkeiten sind Grundgerechtigkeiten, welche auf Waldungen (HoI. 
zungen), d. h. auf zur Holzzucht bestimmten, mit Holz bestandenen Gruridstiicken lasten" 
(Danckel mann)ol). 

Die alteren Forstrechte waren Gerechtsamen besonderer Art und fielen 
unter die mannigfachen Eigentumsbeschriinkungen, welche nach deutschem 
Rechte zulassig waren. Eine Trennung derselben nach der Verschiedenheit 
ihrer juristischen Natur hat ursprunglich ebensowenig bestanden wie deren 

. Zusammenfassung zu einem geschlossenen Rechtsbegriff. Die Mannigfaltigkeit 
der Forstrechte in bezug auf Art und Umfang sowie die Verschiedenheit der 
Umstande, unter welchen sie verliehen oder beansprucht wurden, standen der 
rechtlichen Ausbildung ihres Wesens an sich schon entgegen. Inhalt und Um
fang richteten sich vielfach nach dem AusmaBe der Gewalt, welche bald der 
Waldbesitzer bald der Mitnutzungsberechtigte in die Wagschale legen konnte. 
Erst durch die Aufnahme des romischen Rechts in Deutschland (hauptsachlich 
zwischen 1450 und 1550) wurde die Erkenntnis der Natur der dinglichen Rechte 
vermittelt. Man stellte sich forlan die Aufgabe, die im einheimischen Leben 
vorkoinmenden Rechtsverhaltnisse nach den zwingenden romisch-rechtlichen 
Grundsatzen zu beurteilen 2). Infolgedessen wurde, obwohl das romische Recht 
dingliche Nutzungsrechte in einem fremden Walde nicht kannte, die groBe 
Mehrzahl der Forstrechte zu Servituten im romisch-rechtlichen Sinne gestempelt 
und als solche von nun ab behandelt, um so mehr, als auch die spateren Zivil-

1) Danckelmann, Die AblOaung und Regelung der Waldgrundgerechtigkeiten II, 
2. Teil 1888, 1 (1. Teil 1880). 

S) Gerber, System des deutschen Privatrechts. 14. Auf I. 1882, § 144. 
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gesetzbiicher die diesbeziiglichen Grundsatze des romischen Rechts ganz oder 
wenigstens der Hauptsache nach in sich aufnahmen. (Bayerisches Landrecht 
von 1616 und 1756, PreuBisches Landrecht von 1794, Code civil von 1804.) 

Mit Riicksicht auf diese Entwicklung des geltenden Rechtszustandes quali
fizieren sich die weitaus meisten Forstrechte als Forstservituten oder Wald
grunddienstbarkeiten, und nur ausnahmsweise kommen personliche Dienst
barkeiten in Betracht. 

Das Burgerliche Gesetzbuch fiir das Deutsche Reich schlieBt sich hin
sichtlich des Begriffes und des Inhaltes der Grunddienstbarkeiten (Servituten) 
dem romischen Rechte auf das engste an. Die zur Ausarbeitung des Biirger
lichen Gesetzbuches bestellte Kommission lieB auch in den von ihr erstatteten 
Berichten keinen Zweifel dariiber aufkommen, daB die Forstberechtigungen 
zu den Grunddienstbarkeiten zu rechnen und im allgemeinen wie diese zu beur
teilen sind I}. Da aber die wi'rtschaftliche Bedeutung der Grunddienstbarkeiten 
und . Reallasten in den verschiedenen Gegenden Deutschlands eine sehr ver
schiedene ist, so raumte das Einfiihrungsgesetz (= EG.) zum BGB. der Landes
gesetzgebung einen breiten Raum ein. 

Unbedingte Geltung und zwar auch fiir die bei dem Inkrafttreten des BGB. 
(1. Januar 1900) bereits bestehenden Grunddienstbarkeiten haben nach Art. 184 
des EG. die Vorschriften der §§ 1020-1028 des BGB. Die genannten Para
graphen betreffen die schonende Ausiibung der Grunddienstbarkeiten, die Unter
haltung besonderer Anlagen, die Verlegung, die Kollision, die Teilung des berech
tigten und des belasteten Grundstiicks und die Beeintrachtigung der Grund
dienstbarkeit. Die Vorschriften der genannten Paragraphen sind zwingender 
Natur und bedeuten das MindestmaB dessen, was die Landesgesetze in den 
angegebenen Betreffen verlangen miissen. 

Dagegen bleiben nach dem Einfiihrungsgesetz zum BGB. die landesgesetz
lichen Vorschriften unberiihrt: 

1. Welche "die AblOsung, Umwandlung oder Einschrankung von Dienst
harkeiten und Reallasten" betreffen (Art. 113). Dabei hatte man hauptsachlich 
die Forst- und Weiderechte im Auge 2). 

2. Welche den Inhalt und Rang der Rechte bestimmen, mit denen ein Grund
stuck zur Zeit des Inkrafttretens der BGB. belastet war, jedoch vorbehaltlich 
der §§ 1020-1028. (Art. 184.) 

Diese Bestimmungen sind mithin fiir aIle vor dem 1. Januar 1900 begriin
deten Rechte mit dinglichem Charakter maBgebend und somit auch fiir die 
Forstrechte. 

3. Welche "die Belastung eines Grundstiickes mit gewissen Grunddienst
barkeiten oder beschrankten personlichen Dienstbarkeiten oder mit Reallasten 
untersagen oder beschranken, sowie die landesgesetzlichen Vorschriften, welche 
den Inhalt und das MaB solcher Rechte naher bestimmen" (Art. 115). 

Diese Bestimmung bezieht sich jedoch nur auf Rechte, welche nach dem 
Inkrafttreten des BGB. begriindet werden (Forstrechte konnen nach den meisten 
Landesgesetzen nicht mehr begriindet werden). 

Unter dem Inhalt des Rechtes ist die Summe der Befugnisse und Verpflichtungen, 
welche mit dem Rechte verkniipft sind, zu verstehen. Den Inhalt der Grunddienstbar. 
keiten bestimmen die §§ W18 und 1019 des BGB. Derselbe ist aber nur maBgebend fiir 
die Grunddienstbarkeiten, welche seit dem 1. Januar 1900 neu entstehen. Die vor diesem 
Zeitpunkte bereits begriindeten Grunddienstbarkeiten bleiben dagegen mit ihrem bisherigen 
Inhalt, der sich auf Urkunden uSW. oder auf Landesgesetze stiitzen kann, auch dann bestehen, 
wenn dieser die in §§ 1018 und 1019 bestimmten Grenzen iiberschreitet. Sie bleiben aber 

1) Vgl. Z. B. das metallographierte Protokoll der zweiten Kommission 3899, 3904. 
2) G. Planck, BGB. VI, 202. 
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nicht nur bestehen, sondern es kiinnen auch neue erganzende landesgesetzliche Bestim
mungen hieriiber getroffen werden, d. h. die Landesgesetzgebung kann den Inhalt und das 
MaB naher bestimmen (EG. Art. 3, 218), indem sie Grundsatze aufstellt, welche neben 
den Vorschrifren des BGB. und unbeschadet derselben iiber Inhalt und MaB nahere Vor
schrifren geben. Die Landesgesetzgebung darf sich aber nicht mit den vom BGB. getroffenen 
Vorschriften in Widerspruch setzen. 

SOInit bleiben auch unter der Herrschaft des BGB. nicht nur die Bestim
mungen, welche in Forstgesetzen und Gemeinheitsteilungsordnungen iiber die 
Forstrechte enthalten sind, in Giiltigkeit, sondern auch die Bestimmungen der 
bisherigen Zivilgesetzbiicher und Partikularrechte, insoweit sie primar oder 
subsidiar fiir die Forstrechtssachen nach den im Artikel 113, 115 und 184 des 
EG. aufgefiihrten Betreffen ma.Bgebend sind. 

Die Rangordnung der fUr Forstrechtsangelegenheiten geltenden Gesetze 
und Verordnungen ist demnach folgende: 

1. Das Biirgerliche Gesetzbuch hat unbedingte und riickwirkende Kraft 
in allen Fallen, welche die §§ 1020-1028 betreffen, wenn die Forstberechtigung 
den ausgesprochenen Charakter einer Grunddienstbarkeit tragt (EG. Art. 184). 
Etwa entgegenstehende landesgesetzliche Bestimmungen sind dadurch auf
gehoben. 

2. In weiterer Folge sind maBgebend primar die bestehenden Forstgesetze 
und Forstordnungen (Mandate, Edikte). Letztere dann, wenn sie durch die 
neueren Gesetze nicht als aufgehoben erklart wurden. 

3. Soweit diese die Materie nicht ganz erschopfen, entscheiden subsidiar die 
allgemeinen Landesgesetze und Partikularrechte Bowie das gemeine Recht in 
den Rechtsgebieten, fUr welche sie gelten. 

Das gemeine Recht tritt auBerdem subsidiar in Wirksamkeit in jenen Rechts
gebieten, in welchen die erlassenen Landesgesetze nicht das ganze Gebiet des 
Privatrechts erschopfen. Dies trifft zu im Geltungsbereich des bayerischen 
Landrechts von 1756. Dagegen schlieBen das preu.Bische allgemeine Landrecht, 
das franzosische biirgerliche Gesetzbuch (Code civil) und das aus letzterem 
hervorgegangene badische Landrecht von 1809, das biirgerliche Gesetzbuch 
fiir das Konigreich Sachsen von 1863 und das osterreichische Gesetzbuch von 
1811 das gemeine Recht vollig aus. 

II. Grnnddienstbarkeit und Reallast. 
Dienstbarkeiten oder Servituten (servitutes) sind dingliche Rechte an 

fremder Sache mit bestimmt gegebenem Subjekt. Das berechtigte Subjekt 
kann entweder der jedesmalige Eigentiimer eines bestimmten Grundstiickes 
sein - Grunddienstbarkeiten oder Real-Pradialservituten, oder eine bestimmte 
natiirliche oder juristische Person - personliche Dienstbarkeiten oder Per
sonalservituten. 

Das Biirgerliche Gesetzbuch kennt nur diedrei Dienstbarkeiten: Grunddienst
barkeiten, NieBbrauch und beschrankte personliche Dienstbarkeiten. 

Dienstbarkeiren und die Reallasten zahlen zu den dingIichen Rechten an fremder 
Sache. Ein dingliches Rech t ist ein Vermiigensrecht, welches eine Sache ganz oder reil· 
weise der Gewalt des Berechtigten unmittelbar in der Art unrerwirft, daB dieses Recht 
.gegen jeden Dritten geltend gemacht werden kann. (P. v. Roth, Bayer. Zivilrecht. 2. Auf I. 
1881, 344.) 

Das BGB. behandelt folgende dingliche Rechte an fremden Grundstiicken: Erbbau
recht, Dienstbarkeiten, Vorkaufsrecht, Reallasten, Hypotheken, Grund· und Renten
schulden. 

Nach rornischem Recht ist der Eigentiimer der belasteten Sache nicht ver
pflichtet, etwas zu tun oder zu leisten, sondern er ist nur verpflichtet, die Aus
iibung des Rechts zu dulden (pati) und alles zu unterlassen, was diese Ausiibung 
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hindert (servitus in faciendo consistere nequit). Dadurch unterscheidet sich 
die Servitut von der Reallast, die den belasteten Eigentiimer zum Leisten oder 
Tun (praestare, facere) verpflichtet. Das BGB. halt in § 1018 an diesem Grund
satze fest, laBt aber zu, daB der Eigentiimer des belasteten Grundstiicks zur 
Unterhaltung der zur Ausiibung einer Grunddienstbarkeit gehorigen Anlage 
verpflichtet wird. (§§ 1021 und 1022.) 

1. Grunddienstbarkeiten. Das romische Recht unterschied landliche Servi
tuten (servitutes praediorum rusticorum) und Gebaudeservituten (s. praediorum 
urbanorum). Diese Unterscheidung kennt das BGB. nicht. Dasselbe enthiUt 
auch keine direkte Begriffsbestimmung iiber Grunddienstbarkeit, sondern fiihrt 
die Falle, in welchen eine Grunddienstbarkeit vorliegt, einzeln in § 1018 auf: 

"Ein Grundstiick kann zugunsten des jeweiligen Eigentiimers eines anderen Grund. 
stiickes in der Weise belastet werden, 

a) daB dieser das Grundstiick in einzelnen Beziehungen benutzen darf, 
b) oder daB auf dem Grundstiicke gewisse Handlungen nicht vorgenommen werden 

diirfen, 
c) oder daB die Ausiibung eines Rechts ausgeschlossen ist, das sich aus dem Eigentum 

an dem belasteten Grundstiicke dem anderen Grundstiicke gegeniiber ergibt (Grunddienst. 
barkeit). " 

Das Grundstiick, auf welchem die Dienstbarkeit ruht, heiBt nach romischem 
Sprachgebrauch praedium serviens, dienendes oder belastetes Grundstiick; jenes 
Grundstiick, welchem die Dienstbarkeit zugute kommt, praedium dominans, 
herrscliendes oder berechtigtes Grundstiick. 

. Die Bestimmung des romischen Rechts, daB beide Grundstiicke benach
bart, d. h. so zueinander gelegen seien, daB das eine dem andern niitzen kann, 
enthalt das BGB. nicht, weil diese Voraussetzung selbstverstandlich ist und ohne 
sie die Dienstbarkeit inhaltslos ware. 

Nach romischem Rechte durfte ·das MaB der Servitut iiber das Bed iirfnis 
des herrschenden Grundstiickes nicht hinausgehen. SinngemliB bestimmt auch 
das BGB. in § 1019: "Eine Grunddienstbarkeit kann nur in einer Belastung 
bestehen, die fUr die Benutzung des Grundstiicks des Berech~igten VorteH 
bietet. Dber das sich hieraus ergebendeMaB hinaus kann der Inhalt der 
Dienstbarkeit nicht erstreckt werden." Dieser § 1019 ist aber gemaB Artikel184 
des Einfiihrungsgesetzes zum BGB. auf die vor dem 1. Januar 1900 begriindeten 
Dienstbarkeiten nicht riickwirkend. 

Der romisch·rechtliche Grundsatz, daB die Servitut mit Schonung des 
dienenden Grundstiicks und der Interessen des Eigentiimers, soweit dies ohne 
erhebliche Schmalerung des beabsichtigten Vorteils geschehen kann, ausgeiibt 
werden solI (civiliter uti), halt das BGB. in § 1020 fest: "Bei der Ausiibung 
einer Grunddienstbarkeit hat der Berechtigte das Interesse des Eigentiimers 
des belasteten Grundstiicks tunlichst zu schonen." 

2. Reallasten. Die Reallasten (Zehent, Fronde, Grundzins usw.) sind l1l;tr 
deutschrechtlichen Ursprungs. 1m Bereich <fes franzosischen Gesetzbuches, 
ausgenommen Baden, kommen sie seit 1790 nicht mehr vor; auch in den meisten 
iibrigen Rechtsgebieten wurden sie von 1848 ab beseitigt. 

Die Reallasten haben miteinander gemein, daB dem Berechtigten wieder
kehrende Leistungen aus dem belasteten Grundstiick zu entrichten sind. 1m 
iibrigen war ihre rechtliche Natur bisher sehr bestritten. Teils wurden sie als 
dinglich, teils als personlich aufgefaBt. Die neueren Gesetze und auch das BGB. 
betrachten die Reallasten als dingliche Belastung des Grundstiicks 1). 

Nach dem BGB. sind Reallasten Belastungen eines Grundstiickes mit wiederkehrenden 
Leistungen. welche aus dem Grundstiicke zn entrichten sind (§ HOD). Andererseits ver· 

l) Turnau und Forster, Das Liegenschaftsrecht. 1900,485. - Ferner vgl. P. v. Roth, 
Bayer. Zivilrecht. 
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ordnet § HOS, daB der Eigentiimer fiir die wiihrend der Dauer seines Eigentums fallig 
werdenden Leistungen nicht bloB mit seinem Grundstucke, sondern auch personlich 
haftet, soweit nicht ein anderes bestimmt ist. Dies gilt zwar nur fur die unter der Herr
schaft des BGB. begriindeten Reallasten, doch wird die gleiche Auffassung auch fur die 
alteren Reallasten die maBgebende werden 1). AuJ3erdem fallen sie unter die Art. 184, 
113 u. 115 des EG. 

In Bayern sind die bestehenden Reallasten denunter der Herrschaft der BGB: neu 
entstehenden gleichgestelIt, indem fur aIle die §§ 1107-1111 des BGB. als geltendes Recht 
erklart wurden. - Bis zum Jahre 1896 konnten nach dem bayerischen FG. (friiherer Art. 30 
Abs. 3) auf Waldungen ruhende Bodenzinse noch entstehen, indem bei Abliisung 
gemessener Holzrechte durch Waldabfindung die Gegenreichnisse in eine jahrliche Geld
abgabe umgewandelt werden und die Natur eines auf dem abgetretenen Waldteile ruhenden, 
im 20fachen Betrage abliisbaren Bodenzinses annehmen konnten. Der friihere Waldbesitzer 
wurde nun Glaubiger an dem Abfindungswald. 

Versuche, die Forstberechtigungen zu Reallasten zu stempeln und 
sie ihres rechtlichen Charakters als Grunddienstbarkeiten zu entkleiden, wurden 
wiederholt gemacht. In der Regel gingen sie von den Berechtigten aus zu dem 
Zwecke, im Streitverfahren eine ihnen lastige Bedingung des gemeinen Rechtes 
iiber die Servituten abzustreifen. Man wollte damit die Forstrechte als ein recht
liches Neutrum aufgefaBt wissen mit dem Hintergedanken, daB, da allgemein 
anerkannte Rechtsregeln fUr die deutschrechtlichen Reallasten nicht existierten, 
lediglich Herkommen und bisherige, oft miBbrauchliche Ausiibung als MaB 
geIten miisse. Wie schon oben dargelegt wurde, war der rechtliche Charakter 
der Forstrechte im Mittelalter kein ausgepriigter. Allein aIle spateren Zivil
gesetzbiicher hielten hinsichtlich der Beurteilung der Forstrechte an den gemein
rechtlichen Grundsatzen iiber die Servituten fest und im Gebiete des gemeinen 
Rechts selbst kannte die Rechtspraxis keinen anderen Standpunkt. Ais Beweis
grund fUr die Qualifizierung der Forstrechte als Reallasten wurde neben der 
Anweisung der Rechtsbeziige durch den Waldeigentiimer auch die in den meisten 
Fallen von demselben betatigte Fallung und Zurichtung des Rechtsholzes 
angefiihrt. Darin liege eine gerade die Reallasten kennzeichnende Eigenschaft, 
die sich von den Grunddienstbarkeiten dadurch unterscheiden, daB bei letzteren 
der Belastete nur etwas dulden miisse, bei den Reallasten aber zu einem Tun, 
Handeln und Leisten verpflichtet aei. Diese Beweisfiihrung ist indessen nicht 
stichhaltig. Auch im romischen Rechte war der Kreis der Servituten kein 
geschiossener; es finden sich auch bei ihm Servituten, bei welchen auf Seite 
des Eigentiimers des dienenden Grundstiicks ein positives Handeln stattfinden 
muB (Herstellung des Weges, der Wasserleitung). Ebenso ist nach deutschem 
Rechte bei Grunddienstbarkeiten ein Tun nur ausgeschlossen, soweit es den 
Hauptinhalt des Rechtes bildet. Daher wird eine Grunddienstbarkeit, nieM aber 
eine Reallast angenommen, wenn dem Eigentiimer der belasteten Sache zwar 
eine Mitwirkung bei der Ausiibung des Rechtes obliegt, wenn seine Tatigkeit 
aber vorzugsweise den Zweck hat, den Eigentiimer gegen eine miBbrauchliche 
oder unwirtschaftliche Ausbeutung der Belastung zu schiitzen. Dahin gehort 
die Anweisung der Forstrechtsbeziige auf bestimmten Waldorten, der zu fallenden 
Stiimme, auch die Zurichtung, das Aufsetzen, selbst das Abfahren des Servitut
holzes. Diese Momente bedingen noch keine Reallast, weil sie keinen Bestand
teil der Servitut bilden, sondern eine aus forstwirtschaftlichen und forstpolizei
lichen Riicksichten von der offentlichen Gewalt getroffene MaBnahme darstellen, 
die schon in der Regel civiliter uti ~hre Begriindung hat 2). - DaB in Einzel
fallen Forstrechte die Eigenschaft einer ~eallast haben konnen (z. B. Holz
abgaben an SchuIen, Pfarrer usw.), ist indessen nicht ausgeschiossen. 

1) Dernburg, Das biirgerliche Recht. 3. Bd., 2. Aufl., 1901, 555. 
2) Dernburg, Das biirgerliche Recht. 3. Bd., 2. Aufl., 1901, 472. - Ferner vgl. 

Oberstrichterliche Erkenntnis in Bayern von 1867. Forstl. Mitteil. 1869, 191. 
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Auch in Bayern wurden die Forstrechte von jeher alB Grunddienstbarkeiten behandelt. 
Kreittmayr erklart den romisch-rechtlichen Grundsatz, servitus in faciendo consistere 
nequit, nur fiir "eine romische Subtilitat". 

Gelegentlich der AblOsung der wirklichen Reallasten wurden die bestehenden 
Forstrechte oft auch als Gegenleistungen der waldbesitzenden Grundherrn 
als Oefallberechtigte an die gefallpflichtigen Grundholden aufgefaBt. Dieser 
Standpunkt wurdein dem wiirttembergischen AblOsungsgesetz vom 14. April 1848 
zum Ausdruck gebracht und ferner in Artikel30 des bayerischen FG. von 1852 
insofern, als die Forstberechtigungen solcher Oiiter, die zu dem Besitzer des 
belasteten Privatwaldes bis 1848 im Grundbarkeitsverbande standen, durch 
Kapital fUr ablosbar erklart wurden (1896 aufgehoben, weil gegenstandslos 
geworden). 

III. Eintrag in das Grundbuch und Begriindung. 

1. Eintrag in das Grundbueh. 
Das Grundbuch hat drei Aufgaben: Nachweis der samtlichen Grundstiicke 

eines Bezirks, also nicht bloB der mit Hypotheken belasteten; Siciherung des 
Eigentums; Ausweis samtlicher dinglicher Rechte eines Grundstiicks 1). 

Die Art der Anlegung der Grundbiicher sowie der Zeitpunkt, in welchem 
das Grundbuch fiir einen Bezirk als angelegt anzusehen ist, wird fiir jeden Bundes
staat durch landesherrliche Verordnung bestimmt (EG. zum BGB. Art. 186). 

A. Reichsrecht. 

Zur Belastung eines Grundstiicks mit einem Rechte sowie zur Ubertragnng 
oder Belastung eines solchen Rechtes (BGB. § 873), ferner zu .Anderungen des 
Inhalts eines Rechtes (BGB. § 877) ist auBer der Einigung des Berechtigten 
und des anderen Teiles die Eintragung in das Grundbuch erforderlich (BGB. 
§ 873). Diese Bestimmung bezieht sich jedoch nur auf die Grunddienstbar
keiten (Forstrechte), die nach dem Inkrafttreten des BGB. bzw. nach der 
Anlegung des Grundbuches neubegriindet werden. 

Grunddienstbarkeiten, die zu der Zeit bestehen, zu welcher das Grundbuch 
als angelegt anzusehen ist, bediirfen zur Erhaltung ihrer Wirksamkeit gegen
iiber dem offentlichen Glauben des Grundbuchs nicht der Eintragung. Dieselbe 
mull aber erfolgen, a) wenn sie von dem Berechtigten oder von dem Eigentiimer 
des belasteten Grundstiicks verlaIigt wird, wobei die Kosten der Antragssteller 
zu tragen hat, b) wenn sie durch Landesgesetz vorgeschrieben wird. Dieses 
kann bestimmen, daB alle oder einzelne Arten der bestehenden Grunddienst
barkeiten im ganzen Lande oder nur in einzelnen Grundbuchbezirken bei der 
Anlegung des Grundbuchs oder spater eingetragen werden miissen (EG. Art. 187). 
Nach der Grundbuchordnung fUr das Deutsche Reich vom 24. Miirz 1897, 
welche mit dem BGB. am 1. Januar 1900 in Kraft trat, kann durch landes
herrliche Verordnung bestimmt werden, daB die Grundstiicke des Fiskus 
oder gewisser juristischer Person en , offentliche Wege. und Gewasser, dann 
die Grundstiicke ~ines Landesherrn usw. nur auf Antrag ein Grundbuch
blatt erhalten - buchungsfreie Grunastiicke (§ 90, Aba. 1). Erganzend 
hiezu bestimmt dann Art. 128 des EG. zum BGB., daB auch die Grund
dienstbarkeiten an solchen buchungsfreien Grundstiicken in das Grundbuch 
nicht eingetragen zu werden brauchen, wenn dies landesgesetzlich nicht vor
geschrieben ist. 

1) Staudinger, Kommentar zumBGB., 3. Bd., 1898, 27. 
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Endlich kommen hier noch die Vorschriften des Art. 189 des EG. zum BGR 
in Betracht, wonach die Aufhebung einer Grunddienstbarkeit auch nach An
legung des Grundbuchs nach den bisherigen Gesetzen erfolgt, bis dieselbe 
in das Grundbuch eingetragen wird. 

D]'s BGB. sieht von einem gesetzlichen Eintragungszwang fiir bestehende Grunddienst~ 
barkeiten ab in B~riicksichtigung der Schwierigkeit der Dllrchfiihrung. "Man ruft unter 
den Nl.ehbarn den Streit iiber das B3stehen und iiber den Umfang zahlreicher angeblicher 
Rechte hervor, welche tatsachlich geiibt und geduldet werden, iiber die aber leicht erbitterte 
Prozesse erwachsen, wenn sie durch Eintragung festgestellt werden sollen. Bei den Wald· 
gerechtigkeiten kounen solche Streitigkeiten groBen Umfang annehmen und auf weite 
Kreise der Bevolkerung aufregend wirken." 1) 

Der Eintragungszwang hestand vor dem Inkrafttreten des BGB. nicht in PreuBen, 
Bayern, Sachsen und denmeisten iibrigen Staaten. 

B. Landesrecht. 

a) Bayern. Nach Art. 10 des bayerischen trbergangsgesetzes zum BGB. 
V. 9. Juni 1899 miissen auch die Grunddienstbarkeiten, die zur Zeit der Anlegung 
des Grundbuchs bereits bestehen, zur Erhaltung ihrer Wirksamkeit gegeniiber 
dem offentlichen Glauben des Grundbuchs in dasselbe eingetragen werden. 
Ausgenommen sind nur jene Grunddienstbarkeiten, mit denen das Halten einer 
dauernden Anlage verbunden ist, fiir die Dauer des Bestandes der Anlage. Dieser 
Eintragungszwang tritt aber erst dann in Kraft, wenn der Beginn durch 
(konigliche) Verordnung bestimmt ist. Diese ist bis jetzt nicht ergangen. 

Bei den forstlichen Grunddiell1ltbarkeiten (Forstrechte) erstreckt sich der 
kiinftige Eintragungszwang zunachst nur auf die auf Privat- und Lehenswal
dungen ruhenden Forstrechte, Denn nach der V. v. 1. Juli 1898 erhalten die 
Grundstiicke des Fiskus und der juristischen Personen (Kreis- und Distrikts
gemeinden, politische und Kirchengemeinden, Ortschaften, offentliche Stif
tungen, Kloster und Versicherungsanstalten fiir Invaliditats- und Altersver
sicherung) nur auf Antrag ein Grundbuchblatt. Die auf den Waldungen des 
Staates, der Gemeinden usw. lastenden Grunddienstbarkeiten werden mithin 
nur dann in das Grundbuch eingetragen, 'wenn entweder der Waldbesitzer 
oder der Berechtigte die Eintragung (Buchung) des Waldes selbst verlangt, 
um damit auch die Eintragung der Grunddienstbarkeit zu erwirken. - Durch 
EntschlieBung des Finanzministeriums yom 9. Mai 1903 wurde die Eintragung 
samtlicher Staatswaldungen in das Grundbuch verfiigt. 

Die Sachlage ist also die, daB die Forstgrunddienstbarkeiten aller Art nur dann 
eingetragen werden miissen, wenn es yom Berechtigten oder yom Waldbesitzer 
verlangt wird und wenn diese beiden Beteiligten iiber den Inhalt und 
den Umfang des Rechtes einig sind, bzw. im Streitfalle die gerichtliche 
Feststellung vorher stattgefunden hat. 

Fiir ganz.Bayern wurde das Grundbuch vom 1. Oktober 1910 ab ala angelegt erklart. 
Nach dem Standvom 1. Januar 1920 waren 75,7 0/ 0 aller auf den bayerischen Staats

waldungen ruhenden Forstrechte in das Grundbuch eingetragen (Pfalz nur 47,2%. Sehwaben 
nur 45,2%). . . 

Nicht eingetragene Grunddienstbarkeiten bleiben aueh naeh der Anordnung des Ein
tragungszwanges bestehen. Wenn aber das belastete Grundstiick verauBert oder nochmals 
belastet wird, gilt es dem neuen Eigentiimer oder dem Inhaber des neuen Reehts gegeniiber, 
wenn diese die Dienstbarkeit nicht kennen, als unbelastet und mit dem Obergang des neuen 
Grundstiicks auf den neuen Eigentiimer erliseht die Dienstbarkeit. (H enl e und S c hn ei de r , 
Die bayerisehen Ausfiihrungsgesetze zum BGB., 1900, 406ff. - Henle, Die Anlegung 
des Grundbuches usw., 1899, 151£f.). 

b) PreuBen. Die bestehenden Grunddienstbarkeiten unterliegen nicht 
dem landesgesetzlichen Eintragungszwang (Ausf.-G. V. 26. September 1899, 

1) Dern burg, Das biirgerliche Recht. 3. Bd., 2. :Aufl., 1901,482. 
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Art. 27). Die Domanen und sonstigen Grundstiicke des Staates, die Grund
stiicke der Gemeinden und anderer Kommunalverbande, der Kirchen, KlOster, 
Schulen, ferner die offentlichen Wege und Gewasser erhalten nur auf Antrag 
des Eigentiimers oder eines Berechtigtenein Grundbuchblatt. Demnach werden 
auch die Grunddienstbarkeiten an denselben nur auf Antrag eingetragen (V. 
v. 13. November 1899). Das Grundbuch war Ende 1916 angelegt. 

Das gleiche gilt fUr ElsaB-Lothringen, Braunschweig und Lippe. 
c) In Hessen und Mecklen burg besteht wie in Bayern fiir die bestehenden 

Rechte Eintragungszwang. 
d) Von dem Vorbehalte des § 90 der GBO. (buchungsfreieGrundstiicke) 

machten auch Gebrauch Wiirttemberg (V. v. 30. Juli 1899) und Baden 
(V. v. 22. Oktober 1897). 

2. Begrundung von Forstrechten. 
Nach Art. 115 des EG. zum BGB. bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften 

unberiihrt, welche die Belastung eines Grundstiickes mit gewissen Grunddienst
barkeiten untersagen. DemgemaB bleiben die in den meisten Staaten bestehenden 
Verbote der Neubegriindung von Forstrechten nach wie vor wirksam. Das 
Grundbuchamt miiBte in diesen Staaten die Eintragung von neubegriindeten 
Forstrechten verweigern. . 

1m rechtsrheinischen Bayern konnen neue Forstberechtigungen seit dem Tage 
der Verkiindigung des Forstgesetzes (2. April 1852) nicht mehr erworben werden (FG. 
Art. 33). Auch in der Pfalz ist die Begrundung solcher seit dem 1. Januar 1900 verboten 
(Bayer. Ausf.-G. z. BGB. Art. 86). Das Verbot bezieht sich aber nur auf die Bestellung 
von dinglichen Lasten am Walde. Die Einraumung personlicher Rechte, z. B. das Zu
gestandnis eines Waldbesitzers an einen andern, in seinem Walde regelmaJ.lig und unter 
sonstigen bestimmt vereinbarten Voraussetzungen Holz zu schlagen, kann niemandem 
verwehrt werden. In der Pfalz war vordem die Erwerbung durch Verjahrung unzulassig, 
auf Grund eines anderen Rechtstitels aber moglich (Code civil Art. 691). 

In PreuJ.len kiinnen Forstrechte nur durch schriftlichen Vertrag und auch durch 
solchen nur auf hiichstens 10 Jahre begrundet werden (GTO. § 164, Erg.-G. Art. 12); in 
Sachsen nur mit obrigkeitlicher Genehmigung (G. v. 1813); in Baden uberhaupt nicht 
mehr (FG. v. 1833 § 104); in EIsaB-Lothringen und Frankreich in Staats., Gemeinde· 
und iiffentlichen Anstaltswaldungen unter keinem Vorwande (Code forestier Art. 62, 112). 

Abgesehen von diesen in Geltung bleibenden landesgesetzlichen Bestimmungen kiinnten 
auch nach dem BGB. in Zukunft nur solche Forstrechte verliehen werden, welche durch 
die Vorschriften des BGB. gedeckt sind.· Eine Grunddienstbarkeit des Inhalts, zum Zwecke 
des Verkaufs Holz schlagen zu durfen, ware ·z. B. unzulassig. 

IV. Regulierung. 
Die Regulier:ung der Forstrechte besteht in der zeitlichen oder raumlichen 

FeststeJIung des Umfanges und der Art der Ausiibung der Berechtigung. 
Der Umfang berUhrt den Inhalt des Rechts und das Quantum des Bezugs; 

im weiteren Sinne des Wortes kann man darunter aber auch die Gesamtheit 
der Verhaltnisse verstehen, welche die Servitutnutzung bestimmen und be
grenzen 1). Die Feststellung der Art der Ausiibung ist zunachst forstpolizeilicher 
Natur; sie ist aber nicht moglich, ohne daB damitdie materielle Seite des 
Rechts beriihrt wird. 

Der Zweck der Regulierung ist die Ermoglichung einer ordnungsmaBigen 
Waldwirtschaft und die Wahrung der wirtschaftlich berechtigten Interessen 
des Waldeigentiimers. Dieses Ziel wird zum Ausdruck gebracht a) durch forst
polizeiliche Vorschriften, welche als allgemeine auch fUr den Forstberech-

1) Danckelmann, WG. I, 15. 
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tigten bindend sind oder als spezielle fUr ihn als bindend erklart werden: b) durch 
besondere gesetzliche Bestimmungen fUr bestimmt gegebene Voraussetzungen 
hinsichtlich des Zustandes und der Leistungsfahigkeit des Waldes. 

Die Regulierung bildet den gesetzlichen Unterbau fUr die reinliche Scheidung 
zwischen den Pflichten des Waldeigentiimers und den Rechten des Eingeforsteten. 
Sie ist in den Landern, in welchen die ZwangsablOsung gesetzlich nicht moglich 
oder erschwert ist, das mindeste MaB von Schutz, welches der Staat der Wald
wirtschaft angedeihen lassen muB, wenn deren ungeschmalerter Fortbestand 
gesichert sein soll. Sie ist aber auch notwendig im Interesse der Berechtigten 
selbst, weil ihnen nur ein leistungsfahiger Wald Gewahr gibt fUr die dauernde 
Ausiibung des Rechts. Zudem bringt sie ihnen vielfach noch besondere Vorteile 
(z. B. Verkauflichkeit der Rechtsbeziige, Umwandlung entbehrlich gewordener 
in andere). 

Die eigentliche Regulierung besteht in Umwandlung, Einschrankung, Fixie
rung, Verlegung. 

1. Umwandlung. 
Die Umwandlung besteht darin, daB der Berechtigte an Stelle der bisher 

bezogenen Nutzung einen anderen Naturalbezug irgend welcher Art von gleichem 
Werte erhalt (z. B. anstatt Laubholz N adelholz; anstatt Scheitholz Priigelholz; 
anstatt Laubstreu Nadelstreu). 

Die Anderung des Naturalbezuges in einen Geldbezug, Rente oder Kapital, 
ist, mag die Gewahrung von Geld zur Befriedigung gesetzlicher Entschadigungs
anspriiche oder zur Erledigung eines Rechtsgeschaftes (Vertrages) erfolgen, keine 
Umwandlung im vorliegenden Sinne, sondern eine Ablosung. 

Der Fall der Umwandlung ist gegeben, wenn der belastete Wald infolge der 
Veranderung seines Zustandes den bisherigen Nutzungsbezug in gleicher Art 
und Gattung nicht mehr liefern kann. 

Nach dem bayerischen FG. konnen Forstrechte den Waldbesitzer in der nachhaltigen 
Bewirtscha~~ung des Waldes und in den durch die Boden- und klimatischen Verhaltnisse 
gebotenen An~~rungen der Holz- und Betriebsarten nicht hindern (Art. 24). Kann infolge 
einer solchen Anderung die Berechtigung nicht mehr wie bisher ausgeiibt werden, dann 
ist, wenn moglich, die Entschadigung durch Umwandlung des bisherigen in einen anderen 
Forstnutzungsbezug, andernfalls in Geld zu leisten (Art. 26). 

Das Wort "Umwandlung" kommt im bayerischen Forstgesetz in dreifachem Sinne 
vor: in Art. 26 mit der Bedeutung der Veranderung des Naturalbezuges, in Art. 27 gleich
bedeutend mit Fixierung und in Art. 29 im Sinne von AblOsung. 

In der Rheinplalz hat der Berechtigte zwar Anspruch auf Entschadigung, kann aber 
nicht verlangen, daB die Berechtigung gegen den Willen des Waldeigentiimers auf einen 
anderen nicht belasteten Wald verlegt werde. 

In PreuBen besteht eine gesetzliche Vorschrift iiber die Zulassigkeit der Umwandlung 
nicht. 1m Geltungsbereiche des ALR. wird sie aber fiir Holzberechtigungen durch oberst
richterliche Erkenntnisse aus § 17 und 20, Tit. 19, Teil I gefolgert. 

Badisches FG. § Ill. 

2. Einschrankung (ErmitJ3igung). 
Die Einschrankung eines Forstrechtes besteht in der zeit lichen (voriiber

gehenden) Herabsetzung des normalen NutzungsmaBes. Umfang und Gegen
stand des Rechts sowie der Berechtigungsanspruch bleiben auch nach geschehener 
Einschrankung aufrechterhalten. 

Die Ursache der Einschrankung ist die Leistungsunfahigkeit des Waldes 
infolge von Kalamitaten, Bodenverschlechterung, Dbernutzung, Devastation, 
Betriebsanderung und ihr Zweck die Hebung der Produktivitat desselben auf 
den normalen Zustand. Sobald dieser erreicht ist, ist der volle Nutzungsbezug 
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wieder zu gewahren. Der Grad der Erma.Bigung und deren zeitliche Dauer 
hangt von dem Grade der Waldunzulanglichkeit abo 

Hat der Waldbesitzer die Unzulanglichkeit verschuldet (Dbernutzung usw.), 
dann ist er ersatzpflichtig. . 

Bayern r. d. Rh. Nach Art 25 des FG. sind Forstrechte, welche die nachhaltige Bewirt
schaftung des Waldes beeintrachtigen, auf einen bestimmten Zeitraum zu ermaBigen. Ent
schadigung kann nul' beansprucht werden, wenn der jetzige odeI' friihere Waldbesitzer 
die ErmaBigung durch unnachhaltige Wirtschaft veranlaBt hat. 
- Rheinp[alz. Nur die Bau- und Brennholzrechte in den Staatswaldungen konnen ein
geschrankt werden, wenn mit der Halfte des Ertrages der gewohnlichen Schlage diese Rechte 
nicht mehr befriedigt werden konnen (V. v. 9. Prarial X). 

Preutlen. 1m Gebiet des ALR. ist nur die Einschrankung der Holz- und Weiderechte 
zulassig. 

Badell. FG. § 102, 107. 
Code forestier von 1827. In Staats- und Staatsaufsichtswaldungen konnen aIle Rechte 

suivant I'etat et la possibilite des Waldes beschrankt werden, in Privatwaldungen nur die 
Rechte auf Weide, Trift, Mast und Eichellese. 

Osterreich. FG. § 9 und Patent v. 1853 § 21. 
Fiir das Mitnutzungsrecht des Waldeigentiimers im FaIle der Ein

schrankung der Forstberechtigungen kommt zunachst der § 1024 des BGB. 
in Betracht: 

"Trifft eine Grunddienstbal'keit mit einer anderen Grunddienstbarkeit oder eine m 
sonstigen Nutzungsrecht an dem Grundstiicke dergestalt zusammen, daB die 
Rechte nebeneinander nicht oder nicht vollstandig ausgeiibt werden konnen und haben 
die Rech te gleichen Rang, so kann jeder Berechtigte eine den Interessen aller Berech
tigten nach billigem Ermessen entspl'echende Regelung der Ausiibung verlangen." 

Voraussetzung ist mithin, da.B die miteinander kollidierenden Grunddienst
barkeiten oder Rechte des Eigentiimers gleichen Rang untereinander haben. 
Dber das Rangverhaltnis entscheiden aber, wenn nicht ausnahmsweise die 
Urkunden iiber den Rechtstitel dariiber etwas anderes enthalten, die den Inhalt 
des Forstrechts bestimmenden bisherigen Landesgesetze 1). 

Nach den landesrechtlichen Bestimmungen hat der Waldeigentiimer, wenn 
er die Unzulanglichkeit des Waldes verschuldet hat, volle Ersatzpflicht_ In 
dies em FaIle hat also das Recht des Berechtigten einen Vorrang. 

1st der Waldeigentiimer schuldlos, dann kommt es darauf an, ob die Forst
rechte unbestimmt oder bestimmt sind. Unbestimmte Rechte, deren Umfang 
sich nach dem Bedarf des herrschenden Grundstiickes richtet, haben mit dem 
Mitnutzungsrecht des Belasteten gleichen Rang, wenn nicht ausdriicklich im 
Einzel£alle etwas anderes bestimmt ist. Dem Belasteten verbleibt daher ein 
verhaltnisma.Biges Mitnutzungsrecht. Bei bestimmten Forstrechten entscheidet 
iiber das Rangverhaltnis die Frage, ob die Fixierung nur eine vorliiufige, abander
liche oder eine endgiiltige, durch Rechtsgeschaft festgelegte ist. 1m letzteren 
FaIle, welcher meistens als der gegebene aIlzunehmen sein wird, hat der Berech
tigte einen hoheren Rang gegeniiber dem Belasteten, der notigenfalls auf seine 
Nutzungen voIlstandig verzichten mu.B 2). 

Der schuldlose Waldbesitzer kann unter allen Umstanden so viel aus dem 
Wald entnehmen, als zur Deckung der Verwaltungs- und Betriebskosten erforder
Hch ist. 

In Bayern ist wedel' im FG. noch im Landrecht die Frage des Mitnutzungsrechtes 
beriihrt. VgI. Roth, Forstrecht 295ff.; Ganghofer, FG. 3. Auf I. , 60f.; ForstI. Mitteil. 
12. R., 101. 

PreuBell s. Danckelmann, WG. I, 26; II, 12, 16, 45, 283, 454. 
Badell. FG. § 107, 127. 

1) Protokolle del' II. Kommission (gedruckt), Bd. 6, 555. 
2) VgI. Dernburg, Das biirgerliche Recht, III. 474. 
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3. Fixierung (Feststellung). 
Die Fixierung besteht in der Feststellung des Umfanges unbestimmter 

Forstrechte (Bedarfsrechte) ohne Riicksicht auf die Zulanglichkeit oder Unzu
Ianglichkeit des Waldes. 

Es handelt sich mithin um die Feststellung ungemessener, auf den Bedarf 
Iautender Rechte auf ein bestimmtes jahrliches oder periodisches NutzungsmaB 
oder, wenn ein solches nach der Natur des Rechts nicht festgelegt werden kann, 
um die Feststellung der Grundlligen des NutzungsmaBes 1). 

Bestimmte NutzungsmaBe lassen sich feststellen bei Brennholzrechten 
(Raummeter, Sortiment, Holzart), Weiderechten (Gattung und Zahl des Viehes, 
Zeit und Dauer der Weide usw.), Streurechten usw. Nur die Grundlagen des 
NutzungsmaBes konnen z. B. bei den Bauholzberechtigungen fixiert werden, 
namlich die Dimensionen des berechtigten Gebaudes und der fiir dieselben 
abzugebenden Holzsortimente. 

Der' Zweck der Fixierung ist die Ermoglichung eines geordneten Betriebes 
im belasteten Walde. Wenn das MaB der Rechtsbeziige jahrlich schwankt, 
fehIt dem Waldbesitzer hinsichtlich des Fallungs- und Kulturbetriebes sowie 
in bezug auf die Verwertung der zu seiner Verfiigung iibrigbleibenden Nutzungen 
jeder sichere Anhaltspunkt. AuBerdem kommt bei der Fixation noch die Siche
rung des Waldbesitzers gegen Vbergriffe der Berechtigten und verschwenderische 
Nutzung in Betracht, wie denn damit iiberhaupt Streitigkeiten iiber das MaB 
der Berechtigung vorgebeugt wird. 

Die Fixierung bildet die notwendige Vorstufe fiir die Bewertung des Abfin
dungsmittels bei der AblOsung. 

Dem Berechtigten erwachst aus der Fixierung der Vorteil, daB er der Kon
trolle weniger unterworfen ist und die auf ein jahrliches MaB festgesetzten 
Beziige in der Regel verkauft werden konnen, wahrend der iV'erkauf der auf den 
Bedarf lautenden Forstrechtsbeziige iiberall verboten ist. 

In Baye-rn r. d. Rh. (FG. Art. 97) und in der Rheinpfalz (Forststrafgesetz Art. 39) 
ist der Verkauf aller in ein jahrliches Mall umgewandelten Forstrechtsbeziige erlaubt, in 
PreuLlen der Verkauf aller bestimmten Holzberechtigungen. Dagegen untersagt Art. 83 
des Code forestier bei Strafe den Verkauf jedweden Berechtigungsholzcs (giiltig in Elsall· 
Lothringen und Frankreich). 

Bayern r. d. Rh. Der Waldbesitzer und der Berechtigte kann die Umwandlung ungemes· 
sener Rechte in gemessene verlangen (FG. Art. 27). 

Rheinpfalz. Die Brennholzbedarfsrechte konnen gegen den Willen beider Parteien 
nicht fixiert werden (Code civil Art. 1134). . 

PrenBen. 1m Gebiete des ALR. konnen die Bauholzrechte nur durch giitliches Ein· 
verstandnis der Parteien fixiert werden (vgl. Danckelmann, WG. I, 76; II, 58, 453); 
sonst hat der Waldeigentiimer das Antragsrecht. 

Baden. Holzrechte miissen auf Antrag des Waldeigentiimers fixiert werden (FG. § 107, 
§ 116ff.); iiber die Fixierung der iibrigen Rechte fehlen gesetzliche Bestimmungen. 

Hessen. Der Waldeigentiimer kann die Fixierung der ungemessenen Holzrechte ver-
langen (V. v. 1814). . 

Osterreieh. AIle Holzrechte, ausgenommen die auf Lese- und Stockholz, miissen von 
Alits wegen fixiert werden (Pat. v. 1853, § 16). 

4. Verlegung. 
Unter Verlegung (Freilegung, Transferierung) versteht man die Vbertragung 

der Ausiibung . eines Forstrechts auf einen anderen Teil oder auch die Be
schrankung der Ausiibung auf einen bestimmten Teil des belasteten Waldes. 

Die gesetzliche Grundlage fiir die Verlegung bildet nunmehr primar der 
§ 1023 des BGB., welcher nach Art. 184 des EG. auch auf die bei dem 

1) Danckelmann, WG. I, 75. 
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Inkrafttreten des BGB. bestehenden Grunddienstbarkeiten Anwendung 
findet: 

"Beschrankt sich die jeweilige AUSiibung einer Grunddienstbarkeit auf einen Teil 
des belasteten Grundstiicks, so kann der Eigentiimer die Verlegung der Ausiibung auf eine 
andere, fiir den Berechtigten ebenso geeignete Stelle verlangen, wenn die Ausiibung an der 
bisherigen Stelle fiir ihn besonders beschwerlich ist; die Kosten der Verlegung hat er zu 
tragen und vorzuschieBen. Dies gilt auch dann, wenn der Teil des Grundstiicks, auf den 
sich die Ausiibung beschrankt, durch Rechtsgeschaft bestimmt ist." 

Das BGB. sieht also die Verlegung nur fiir den Fall vor, daB ein bestimmter 
Teil des ganzen belasteten Waldes bisher das Forstrecht gtltragen hat. In dies em 
FaIle kann der Waldeigentiimer die Verlegung der Ausiibung auf einen anderen 
Teil desselben belasteten Waldganzen, nicht aber auf einen anderen 
ihm gehorigen Waldkomplex verlangen. Die Befugnis des Waldeigentumers 
ist eine unbedingte, d. h. sie besteht auch dann, wenn in vorliegenden Vertrags
urkunden ein bestimmter Waldteil als Ausiibungsort verzeichnet ist. Die Vor
aussetzungen fUr die ZuHissigkeit der Verlegung sind aber, daB die Altsubung 
an der bisherigen Stelle fUr den belasteten Eigentumer besonders beschwer
lich ist und daB die neue Stelle fur den Berechtigten ebenso geeignet ist wie die 
bisherige. 

Der Berechtigte kann eine Anderung der Ausubungsstelle der Dienstbarkeit 
nicht verlangen. 

Diese V orschriften des B G B. sind zwingender N atur in allen Fallen, in welchen 
die Landesgesetze den Inhalt der Servituten nach dieser Richtung hin nicht 
weiter ziehen 1). Das Verhaltnis zwischen der Geltungskraft des BGB. und 
der Landesgesetze gestaItet sich so, daB die Vorschriften des BGB. das Mindest
maB der dem Waldbesitzer zustehenden Anspruche hinsichtlich der Verlegung 
der Forstrechte enthalten, daB aber landesgesetzliche Bestimmungen, die den 
Anspruch des Waldpesitzers auf Verlegung der Forstrechte auf einen anderen 
als den bisher belasteten Wald erweitern, in Geltung bleiben und von neuem 
er lassen werden konnen. 

In Bayern sind nunmehr die Bestimmungen des BGB. in erster Linie maBgebend. 
Das Forstgesetz beschaftigt sich mit der Verlegung nicht. Die Vorschriften des bayerischen 
Landrechts (II, Kap. 7 § 6, Nr. 2) decken sich dem Sinne nach mit jenen des BGB. 

Die Verlegung von Forstrechten auf ein anderesWaldo bjekt seitens des Belasteten, 
d. h. die Belastung eines bisher unbelasteten Waldes mit einem auf einem anderen Walde 
bisher ruhenden Forstrechte halte ich auch unter der Voraussetzung, daB dadurch der 
Berechtigte in seinem Rechte nicht verkiirzt wird, fiir unzulassig 2). Direkte landesgesetz
liche Vorschriften iiber diese Art der Transferierung existieren in Bayern allerdings mcht. 
Aber vom allgemeinen Rechtsstandpunkt aus ist geltend zu machen, daB eine so weite 
Auslegung der Transferierung mit der nicht zu bestreitenden dinglichen Natur der Forst
rechte im Widerspruch stehen wiirde. Wenn der Verpflichtete die Beziige des Berechtigten 
ohne dessen Einwilligung auf irgend einen ihm gehorigen Wald verlegen kann, so erscheint 
er nicht mehr in seiner Eigenschaft als Besitzer bestimmter Waldteile, sondern als Person 
oder Waldbesitzer iiberhaupt belastet. Konsequenterweise miiBte dann der Verpflichtete 
fiir eine ohne seine Schuld in dem bisher belasteten Wald notwendig gewordene 
Einschrankung del' Rechte durch Zuweisung von Nutzungen aus einem anderen ihmgehorigen 
Walde aufkommen. Dem steht aber Art. 25 des Forstgesetzes direkt entgegen. 

In PreuGeu war auch vor dem Inkrafttreten des BGB. die Zulassigkeit der Verlegung 
aller landlichen Grundgerechtigkeiten auf einen bestimmten Teil des belasteten Grund
stiicks, bzw. die damit verbundene Freilegung eines Teils der belasteten Flache im Geltungs
bereich des ALR. gestattet. 

Anbang. Zustandigkeit und Verfabren in Bayern. 
Bestand und Umfang der Forstberechtignngen stehen unter dem Schutz der Gerichte. 
Vorbehaltlich der Betretung des Rechtsweges seitens der Parteien haben die Forst

polizeibehiirden zunachst zu entscheiden 

1) G. Planck a. a. O. 313. 
2) 1m Gegensatz zu Gang hofer, Forstgesetz. it AufJ. S. 78f. u. 4. Aufl. S. 96f. 
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1. in Streitigkeiten iiber die Art und Weise der Ausiibung einer Forstberechtigung 
(Art. 23); 

2. iiber die ErmaBigung von Rechtsbeziigen im FaIle der Waldunzulanglichkeit und 
die etwaige Entschadigung des Berechtigten (Art:. 25); 

3. iiber die Zulii.ssigkeit einer beabsichtigten Anderung der Holz. und Betriebsart im 
belasteten Walde obne Vorbehalt des Rechtsweges und iiber die Art der Entschadigung 
des Berechtigten (anderer Naturalbezug oder Geld) mit Vorbehalt des Rechtsweges (Art. 26); 

4. iiber die Art und Weise der Fixierung von ungemessenen Rechten (Art. 27); 
5. in Streitigkeiten iiber die GroBe des Bedarls bei ungemessenen Bauholzberechtigungen 

(Art. 2S); 
6. iiber die Umwandlung von Natural·, Holz· oder Waldfrohnen in jii.hrliche Geld· 

abgaben (Art. 31) . 
. In den aufgefiihrten Fallen erlolgt die Entscheidung der ForstpolizeibehOrde immer durch 

die auch in Schutzwaldfragen zustandige sog. gemischte Kommission in formlicher 
miindlicher Verhandlung unter Zulassung von Rechtsanwalten, Auskunftspersonen, Sach. 
verstandigen (FG. Art. llO, ll2). 

Gegen die Entscheidungen der ForstpolizeibehOrde stebt den Beteiligten das Recht 
der Berufung an die Kreisregierung, Kammer des Innern zu (in Fallen des Art. 23 binnen 
14 Tagen, der Art. 25-2S und 31 binnen 30 Tagen, FG. Art. ll2, A VV. IS96 § IS), weiter· 
bin aber die Beschreitung des Rechtsweges in den angefiihrten Fallen (bei Schutzwald. 
fragen iet letzterer ausgeschlossen). 

Die gemischten Kommissionen hatten bis jetzt ke.ine Gelegenheit, in Forstrechtsange. 
legenheiten tatig zu sein. 

v. Ubertragbarkeit nnd Teilbarkeit. 
1. Ubertragbarkeit der Forstrechte auf ein anderes herrschendes Grund

stiick. Nach § 96 des BGB. gelten Rechte, die mit dem Eigentum an einem Grund
stiicke verbunden sind, als Bestandteile des Grundstiicks und nach § 1110 
kann eine zugunsten des jeweiligen Eigentiimers eines Grundstiicks bestehende 
Reallast nicht von dem Eigentum an diesem Grundstiicke getrennt werden. 
Mogen also die Forstrechte als Grunddienstbarkeiten oder als Reallasten auf
gefaBt werden, so sind sie gemaB diesem nun maBgebenden Recht untrennbar 
von dem herrschenden Grundstiick und konnen daher ohne Zustimmung des 
Belasteten nicht auf ein anderes Grundstiick iibertragen werden. 

Auch nach dem bisherigen bayeriscben Recht gelten konform dem gemeinen Rechte 
Forstberechtigungen alB integrierende Bastandteile des berechtigten G.ltes und konnen 
von diesem weder getrennt noch selbstandig verauBert noch auf ein anderes Gut iibertragen 
werden. Ebenso kann die ganzliche oder teilweise i)'bertragung eines Forstrechts auf ein 
anderes Gut, welches der Berechtigte neben seinem forstberechtigten Anwesen besitzt, 
nur mit Zustimmung des Belasteten geschehen. Diese Grundsatze sind auch in den V. V. 

16. November ISI0 und 7. Juni IS17 ausgesprochen worden. 
Die bayeriscbe Staatsforstverwaltung erteilt allerdings die Erlaubnis zur iJbertragung 

von Forstrechten von einem Anwesen auf ein anderes freiwillig, wenn die Art des Forst· 
rechts es zulaBt und wirtschaftliche Grlinde dafiir sprechen 1). 

In PreuDen waren vor 1900 die oberstrichterlichen Erkenntnisse kontrovers B). 

2. Teilnng des berechtigten Grundstiicks. Nach § 1025 des BGB., der auch 
auf die beim Inkrafttreten des BGB. bestehenden Grunddienstbarkeiten An
wendung findet, sind Grunddienstbarkeiten unteilbar: 

"Wird das Grundstiick des Berechtigten geteilt, so besteht die Grunddienstbarkeit 
fiir die einzelnen Teile fort; die Ausiibung ist jedoch im Zweifel nur in der Weise zulassig, 
daB sie fiir den Eigentiimer des belasteten Grundstiicks nicht beschwerlicher wird. Gereicht 
die Dienstbarkeit nur einem der Teile zum Vorteile, so erlischt sie fiir die iibrigen Teile." 

Auch die Reallast besteht nach § 1109 des BGB. fiir die einzelnen Teilefort, 
wenn das Grundstiick des Bcrechtigten geteilt wird. 

Lautet die Berechtigung auf den Bedarf des herrschenden Grundstiicks, 
so konnen die mehreren Eigentiimer der einzelnen Teile des geteilten Grund-

1) K. Roth, Forstrecht, 314. - Ganghofer, Forstgesetz, 3. Auf!. 64, SO£. - VgI. 
auch Brater 49.·- 2) Danckelmann, WO. I, 26. - Schlieckmann 466. 

Endres, ForstpoUtik. 2. Aufl. 33 
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stiicks bei Ausiibung der Dienstbarkeit das MaB ihrer Nutzung nicht nach dem 
Bediirfnis ihres Teilgrundstiicks allein beanspruchen, sondern die Bediirfnisse 
der einzelnen Teilgrundstiicke zusammen diirfen das Bediirfnis des friiheren 
einheitlichen Grundstiicks nicht iibersteigen. Fiir .eine durch die Teilung ein
getretene Vermehrung des Bedarfs braucht also der Waldbesitzer nicht auf
zukommen. 

1st die Berechtigung fixiert, so haben die Eigentiimer der Teilgrundstiicke 
des friiheren einheitlichen Grundstiickes zusammen nur den Anspruch auf das 
festgestellte Nutzungsquantum. In Beziehurtg auf die Dienstbarkeit steben 
dieselb'en in einem Gemeinschaftsverhiiltnis. In welcher Art die gemeinschaft
Hche Dienstbarkeit in dem gegebenen Umfang von jedem einzelnen Teilhaber 
auszuiiben ist, haben die Teilhaber unter sich (nach MaBgabe des § 745) aus
zumachen 1). 

Diese Regel erleidet dann eine Ausnahme, wenn die Dienstbarkeit nur einem 
der Teile, in welche das herrschende Grundstiick zerlegt ist, zum Vorteile gereicht. 
Die Dienstbarkeit bleibt dann nur fiir diesen Teil bestehen und erlischt ipso 
jure fiir die iibrigen Teile. Dies trillt zu bei den Berechtigungen auf Brenn
und Bauholz, die nur jenem Grundstiick, auf welchem das Gebii.ude steht, 
einen Vorteil gewii.hren und deshalb auf den Erwerber dieser Teile iibergehen I). 

Auch nach dem bayerischen Landrecht (II, 7 § 6 Nr. 7) bzw. gemeinem Recht galt 
bisher das Prinzip der Unteilbarkeit der Grunddienstbarkeiten. 

In der Praxis wurde aber regelmii.Big und namentlich bei fixierten Holzrechten 
angenommen, daB die Forstberechtigung auf dem Wohnhaus (Wirtschaftsgebaude) hafte 
und die Zertriimmerung eines Anwesens keinen EinfluB auf das Forstrecht ausiibe, wenn 
der Wegverkauf der einzelnen Grundstiicke ohne das Forstrecht geschieht I). 

FUr die Holzrechte kann diese Rechtspraxis jedenfalls durch den § 1025 des 13GB. 
gedeckt werden; ob aber auch fiir die Streu- und Weiderechte, ist kaum anzunehmen. 

Die preo8ische Gesetzgebung hat sich mit der Lehre von der Teilung der Servituten 
nicht befaBt. Das Landrecht enthii.lt damber nichts. Infolgedessen war die bisherige Recht
sprechung ungleichmii.Big. (VgI. Danckelmann, WG. I, 30; II, 5, 276.) 

3. Tenung des belasteten Waldes. Wird das belastete Grundstiick geteilt, 
so bleibt'die Dienstbarkeit an allen Teilen bestehen. Dies ergibt sich schon aus 
dem Prinzipe der Unteilbarkeit der Grunddienstbarkeit. An diesem Grund
satze halt en alle Landesgesetze fest und auch das BGB 4). Dieses bestimmt 
aber in § lO26 eine Ausnahme von dieser Regel nach der Richtung, daB, wenn 
die Ausiibung der Grunddienstbarkeit auf einen bestimmten Teil des belasteten 
Grundstiicks beschrii.nkt ist, die Teile, welche auBerhalb des Bereichs der Aus
iibung Hegen, bei Teilung des belasteten Grundstiicks von der Dienstbarkeit 
frei werden. 

VI. AblOsung. 
Unter der Ablosung von Forstrechten versteht man die Aufhebung des 

Rechts gegen Entschadigung des Berechtigten. Das Entschadigungsobjekt 
heiSt Abfindung. 

1. Ablosungsgesetzgebung. 
A. tJbersicht. 

Der Stand der AblOsungsgesetzgebung innerhalb des Deutschen Reiches 
ergibt sich aus folgender trbersicht Ii). 

1) Planck a. a. O. 316f. - I) Turnau und Forster, Das Liegenschaftsrecht. 1900, 
llO4. - Dernburg, Das burgerliche Recht. 3. :Ed., 2. Aufl. 1901, 478. 

3) Ganghofer, Forstgesetz. 3. Aufl., 55 u. 65. - ') G. Planck, a. a. O. 318. 
Ii) Nach der Zusanlmenstellung Danckelmanns in Z. f. F. u. J. 1899, 7ff. - Ferner 

vgl. derselbe, Waldgrundgerechtigkeiten. I, 87ff. - Erganzt nach den Erhebungen 
des Reichsforstwirtschaftsrates 1921. 
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1. Die unbedingte Zwangsablosung gilt in den nachstehenden Staaten 
fiir die beigesetzten Forstrechte: 

PreuBen, ausgenommen Hannover, und Waldeck - Holz, Weide, Streu, 
Mast, Graserei, Harz, Tod auf Antrag beider Teile, d. h. des Belasteten und 
des Berechtigten; 

Sachsen - Holz, Weide, Streu, Gras, Harz auf Antrag beider Teile; 
Wiirttemberg - Weide, Streu, Gras auf Antrag beider Teile; 
Baden - Holzauf Antrag des Belasteten; 
Hessen (G. 1905) - Streurechte; 
S.·Weimar - Holz, Weide, Streu, Gras, Harz auf Antrag beider Teile; 

Oldenburg a) Herzogtum O. - Weide auf Antrag des Belasteten, b) Fiirsten. 
tum Liibeck - Zweigholz, c) Birkenfeld, seit 1919 Freistaat, auBer Holz aIle 
Beziige auf Antrag des Belasteten; Braunschweig - Lese· und Stockholz, 
Mast, Streu auf Antrag des Belasteten, andere Holzrechte auf Antrag beider 
Teile; S .. Meiningcn - aIle Rechte auf Antrag beiderTeile, Weide bedingt; 
S .. Altenburg - Holz, Weide, Streu, Gras, Harz auf Antrag beider Teile; 
S.·Ko bur g - Schafweide auf Antrag beider Teile; S.·Goth a - alies Holz 
auf Antrag beider Teile; Schwarzburg·Rudolstadt - Holz, Weide aus
schlieBIich Rindviehweide, Mast, Harz auf Antrag beider Teile; S ch w arz bu rg
Sondershausen - Holz, Weide, Mast, Harz auf Antrag beider Teile, Streu 
auf Antrag des Belasteten; Anh al t - samtIiche Forstrechte sind abgelost, 
Antragsrecht hatten beide Teile; Waldeck - Brennholz und Mast auf Antrag 
beiderTeile; ReuB a. L. - aIle Rechte auf Antrag beider Teile; ReuB j. L. -
aIle Rechte auf Antrag des VerpfIichteten; Lippe - Holz ausschlieLlIich Lese
holz, Weide, Mast und Streu auf Antrag des Belasteten; Schaumburg
Lippe - Holz, Weide, Mast, Plaggen auf Antrag beider Teile. 

2. Die bedingte Zwangsablosung, bei welcher die Ablosung im Einzel
faIle von einer ortIichen Untersuchung abhangig ist, gilt in: 

Hannover. Die "Stattnehmigkeit" der Ablosung muLl erst mit Riicksicht 
auf die rechtIiche und landespoIizeiIiche ZuIassigkeit und auf Antrag auch in 
bezug auf die landwirtschaftIiche NiitzIichkeit festgestelit werden. Ablosbar 
auf Antrag beider Teile sind im wesentIichen die Dei PreuLlen genannten Servi· 
tuten. 

Baden. Die Aufhebung der Nebennutzungsrechte darf den Nahrungsstand 
der Berechtigten nicht gefahrden. Der Antrag steht beim Waldeigentiimer. 

Hessen. Die AblOsung muB sich ala niitzIich erweisen. Das Provokations· 
recht hat der Belastete. 

Braunsch weig. Die Ablosung der Weiderechte auf Antrag beider Teile 
findet nur dann statt, wenn sie staatswirtschaftIich ratsam erscheint und ein 
Gewinn fiir das Nationaleinkommen zu erwarten steht oder wenn der Belastete 
in die Ablosung auf des Berechtigten Antrag willigt. 

S.·Meiningen. Rindvieh· und Ziegenb'erechtigungen konnen nicht abo 
gelost werden, wenn der Berechtigte widerspricht mit Riicksicht auf die Gefahr
dung dieses Zuchtzweiges. 

Schwarzburg.Rudolstadt. Die Ablosbarkeit der Rindviehhut, welche 
Gemeinden aus Mangel an Gemeindeweiden auf Grund eines unabweisbaren 
Bediirfnisses in staatIichen Nadelwaldungen haben, ist ausgeschlossen. 

ElsaB.Lothringen. Jede Ab16sung muLl auf ihre ZweckmaLligkeit erst 
gepriift werden. UnentbehrIiche Weiderechte sind nicht ablosbar. Das Antrags
recht fiir aIle Rechte hat der Belastete. 

3. Nur freiwillige Ablosung mit AusschluLl jeden Zwanges auf 
beiden Seiten ist mogIich in: Bayern r. d. Rh., in der Pfalz, in J\fecklen. 

33* 
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burg, im Freistaat Birkenfeld und in den vorbenannten Staaten beziiglich 
der nicht als ablosbar erkliirten Servituten. 

Mit Ausnahme von Anhalt und Lippe lasten in allen deutschen Staaten 
auf den Staatswald,ungen noch Forstrechte verschiedener Art. Abgesehen von 
Bayern ist aber die Ablosung iiberall so weit vorgeschritten, daD nur in wenigen 
Waldgebieten die noch bestehenden Rechte die freie Bewirtschaftung einengen. 
Die Leistungsfiihigkeit der Staatswaldwirtschaft im ganzen wird, Bayern aus
genommen, durch dieselben in kaum fiihlbarer Weise beriihrt. 

B. In den einzelnen Staaten. 

PrenGen. Das ALR. bestimmte, daD der Berechtigte sich die Aufhebnng 
der Servituten gegen Vergiitung gefallen lassen muDte, wenn dieselben "den 
Zweck der besseren Kultur" verhinderten. Das Landeskulturedikt von 1811 
regelte. nur die Leseholzrechte und die Waldweiderechte. 

Die Gemeinheitsteilungsordnung vom 7. Juni 1821, giiltig fiir das 
Bereich des ALR., hatte wenig Erfolg, weil die Gras- und Harzrechte nicht 
ablOsbar waren, der prbvozierende Waldbesitzer meist Landabfindung gewahren 
muBte und der provozierende Berechtigte Landabfindung nicht verlangen konnte. 
Mehr Erfolg erzielten das Erganzungsgesetz zur GTO. von 1850 und die 
fiir die iibrigen Landesteile erlassenen besonderen Gesetze. Nach diesen sind 
auch die Rechte auf Graserei, Holz und Torf ablosbar. 

'Nach dem nunmehr geltenden Recht ist das Provokationsrecht ein unbe
schranktes sowohl fiir den Berechtigten wie fiir den Belasteten. Stellt der Berech~ 
tigte den Antrag auf AblOsung, dann muB er sich gefallen lassen, nach dem 
aus der Ablosung dem Belasteten erwachsenden Vorteile abgefunden zu werden. 
Ablosbar sind alle Rechte auf Holz, Streu, Weide, Mast, Harz, Gras, Torf usw. 
Nicht ablosbar sind die notwendigen Servituten, d. h. solche, ohne welche 
das berechtigte Grundstiick ganz oder teilweise unbrauchbar sein wiirde. -
Regel ist die Landabfindung, nur nicht fiir die Ablosung von Mast- und Harz
berechtigungen. 

Das Gesetz vom 5. Marz 1S43 liber die Ausiibung der Waldstreuberechtigung 
beriihrt die Abliisung nicht. 

In den alten Provinzen ist in einer groBen Anzahl der staatlichen Ober
forstereien bereits die vollige Servitutbefreiung erteicht, in den anderen steht 
sie in naher Aussicht. Mehr belastet sind die Waldungen in den neu hinzugekom
menen Provinzen (Reg.-Bez. Kassel und der siidliche Teil von Hannover). 
1m Jahre 1892 waren von 683 Staats-Oberforstereien nur noch fiir 78 Ablosungs
arbeiten im Gange 1). 

Eine Statistik ~liber den derzeitigen Stand der Forstrechte in PreuJlen ist nicht ver
oIfentlicht worden. Die Ablosung in denStaatsforsten gestaltete sich wie folgt: VOi' 
1849 wurde ein Ablo.sungskapital von 2,09 Mill. Mark, von 1849--1859 ein solches von 
3,15 Mill. Mark und dazu von 1857-1859 noch 10230 ha Forstland verausgabt. Die vor 
1857 abgetretenen Forstflitchen und Domitnenlitndereien konnen nicht mehr ermittelt 
werden. Von 1860-1891 wurden 11 703, von 1892-1899 323 Rechte abgelost mit einer 
Abfindung von 50 957 Und 2450 ha Forstland, 65,58 und 5,12 Mill. Mark Kapital, 10,87 
und 0,122 Mill. Mark Geldrente. - Die Zahl der jithrlich abgeschiossenen Ablo.sungen 
betrug 1860 547, hatte sich bis 1868 bereits auf 317 vermindert, stieg dann nach Hinzutritt 
der neuen Provinzen wieder auf 769 im Jahre 1873 und hat 1899 noch 25 betragen. -'
Im Reg.-~z. Kassel speziell wurden von 1869--1899 1074~orstrechte abgeliist mit 11652 ha 
Forstland, 8,29 Mill. Mark Kapital, 0,40 Mill. Mark Rente. 

Bayern. a) Bayern r. d. Rh. Vber die Regelung der Forstrechte enthielten 
schon die Forstordnungen und viele spatere Mandate ausfiihrliche Bestim
mungen. 

1) Dopner 155ft. -Schlieckmann 464ft. 
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Die Geschichte der Forstrechtsablosung in Bayern ist eine Geschichte der 
versaumten Gelegenheiten und ein Schuldkonto kurzsichtiger Parteipolitik. 
Die Gesetzgebung iiber die Forstrechtsablosung wurde auf Betreiben Hazzis 
durch die Verordnung vom 25. Augu:;t 1798 eingeleitet. Nach der bis 1.852 
geltenden Verordnung vom 18. Januar 1805 waren die Waldeigentiimer 
und die Berechtigten befugt, die Ablosung der Holzrechte durchWaldabfin
dungzu verlangen. Infolgedessen wurden bis in die 1830er Jahre sehr viele 
Holzrechte in den Staatswaldungen abgelost. Ein groBer Teil der Abfindungs
waldungen ist aber von den neuen Besitzern devastiert worden. 

Nach dem Kulturgesetzentwurf von 1822 soUten Holzrechte auf Antrag des Belasteten 
durch Waldabfindung abli:iBbar sein, wenn der Boden fur die landwirtschaftliche Kultur 
oder der Wald fur eine fOfstliche Behandlung geeignet ware. 

In den beiden Entwurfen zu einem Forstgesetz von 1842 und 1846 war nur die freiwillige 
AblOsung fUr beide Teile vorgesehen. 

Nach dem Entwurf zum Grundlasten-Abli:iBungsgesetz von 1848 soUten Holzrechte 
in eine jiihrliche Geldrente umgewandelt werden, welche als fixer Bodenzins auf dem 
belasteten Wald ruhen solIte, wenn sie sich nicht mit den seitens der Berechtigten an den 
Waldbesitzer zu zahlenden Grundabgaben kompensieren lieBe. Da die Kammer darauf 
nicht einging, wurde in dem Ablosung~gesetz vom 4. Juni 1848 nur ausgesprochen, daB 
die Forstrechte das zukiinftige Forstpolizeigesetz "normieren" werde. 

Nach dem Entwurf zum Forstgesetz von 1852 soUten die auf Privatwaldungen lastenden 
Forstrechte mit Geldkapital, die auf Staats-, Stiftungs- und Gemeindewaldungen ruhenden 
dagegen nur durch freiwillige tlbereinkunft beider Teile abli:iBbar sein. 

In dem Forstgesetz von 1852 wurde die Ablosung in folgender Weise 
festgelegt : 

Nach Art. 29 und 30 waren Forstrechte grundsatzlich nur im Wege der giit
lichen tJbereinkunft beider Teile ablosbar. Doch war die Ablosung in folgenden 
speziellen Fallen zugelassen: 

1. Der Ablosung in Oeldkapital unterlagen auf einseitigen Antrag des 
Verpflichteten 

a) die durch freiwilliges Dbereinkommen in eine bestimmte jahrliche Geld
leistung umgewandelten Forstrechte (mit dem 20fachen Betrage); 

b) die in Geld zu leistende Entschiidigung, welche nach Art. 26 des Forst
gesetzes vom Waldbesitzer gewahrt werden mufi, wenn der Naturalbezug durch 
statthafte Anderung der Holz- oder Betriebsart unmoglich geworden und durch 
Anweisung anderer Naturalbeziige nicht zu ersetzen ist; 

c) die Forstrechte solcher Giiter, welche zu dem Besitzer des belasteten Waldes 
bis zum Jahre 1848 im Grundbarkeitsverbande gestanden sind. Die auf Staats
waldungen ruhenden Forstberechtigungen waren jedoch hievon ausgeschlossen. 

2. Der Ablosung durch Waldabfindung unterlagen auf einseitigen 
Antrag der Verpflichteten ane auf ein bestimmtes MaB umgewandelten Holz
rechte, wenn der abzutretende Teil des belasteten Waldes nach Lage und GroBe 
ejnes forstwirtschaftlichen Betriebes fahig blieb und den Bedarf der bisherigen 
Holzberechtigung nachhaltig deckte 1). Der agrarisch-demokratischen Bewegung 
der neueren Zeit gelang es, auch die wenigen die Ablosung ermoglichenden 
Bestimmungen des Forstgesetzes von 1852 zu Fall zu bringen, indem in der 
Novelle zu m Forstgesetz vom 17. Juni 1896 jede Art von Zwangsablosung 
beseitigt wurde. 

Das AblOsungsrecht beschriinkt sich nunmehr auf nachstehende zwei Artikel des gel
tenden Forstgesetzes: 

Art. 29. "Umwandlung einer Forstherechtigung in eine bestimmte jahrliche - Geld
leistung kann auBer dem FaIle des Art. 26 nur durch freie tlbereinkunft der Beteiligten 
stattfinden. 

1) VgI. Brater, Forstgesetz, 67£. 
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Solche Geldleistungen konnen von dem Verpflichteten mit dt;m 25fachen (bis 1896 
20fachen) Betrage abgelOst werden, soweit nicht eine anderweitige Obereinkunft vorliegt." 

Art. 30. "Die AblOsung von Forstberechtigungen jeder Art ist lediglich im Wege der 
"Obereinkunft beider Teile statthaft. 

1m FaIle einer teilweisen Ablosung steht dem Besitzer des belasteten Waldes die Befugnis 
zu, diejenigen Nutzungen selbst zu beziahen, welche den Inhalt des abgelOsten Rechtes 
bildeten. " 

Zudem sind nach den A VV. v. 1896 § 4 ForstrechtsablOsungen in Sta~.tswaldungen 
nur in wirtschaftlich begriindeten Fallen - vom Standpunkte sowohl des Arars als des 
Berechtigten - zu betatigen. 1st die Zulassigkeit der AblOsung vom Standpunkte des 
wirtschaftlichen Interesses des Berechtigten zweifelbaft, dann ist die Gemeindebehorde 
gutachtlich zu horen. 

b) Rheinpfalz. Dber die Ablosung bestehen keine gesetzliche Bestim
mungen; dieselbe ist somit nur im Wege freier Vereinbarung moglich. Die nach 
dem franzosischen Rechte dem Waldeigentiimer zustehende Befugnis, Holz
rechte durch Abtretung eines Waldteiles (moyennant un cantonnement) all. 
zulOsen, hat in der Rheinpfalz keine Geltung 1). 

Der Stand der Forstrechte in den bayerischen Staatswaldungen 2). 

1. Produktive Staatswaldflache (Holzbodenflache): 1861 839357 ha, hievon belastet 
646 449 ha = 77%; 1895834755 ha, hievon belastet 608236 ha = 73%; 1915801405 h8.; 
hievon belastet 603636 ha = 75,3%. In den einzelnen Regierungsbezirken waren belastet 
1915 (1895): Pfalz 90,9% (88%), Unterfranken 87,4 (90), Oberfranken 86,2 (84), Mittel· 
franken 81,1 (82), Oberpfalz 79,3 (82), Oberbayern (ohne Saalforste) 72,8 (59), Saalforste 100 
(100), Schwaben 44,9 (52), Niederbayern 36,2 (37). 

Von der Gesamtstaatswaldflache waren belastet einschl. Saalforste: 1895 935031 ha, 
hievon 72,1 %; 1915 936812 ha, hievon 71,0%. 

Die Belastungen bestehen in Rechten und diesen sachlich gleichkommenden Vergiin. 
stigungen. Letztere machen von der Gesamtbelastung nur 2,3% aus. 

Vo]Jstandig servitutfrei sind in Oberbayern 20 Forstamtsbezirke (Ablosung um das 
Jahr 1800 ostlich, siidlich und westlich von Miinchen), in Niederbayern 8, in der Pfalz 3, 
Oberfranken 1, Mittelfranken 1, Unterfranken 1, Schwaben 1. 

Berechtigt und vergiinstigt waren: a) Gemeinden als solche 1895 1371, 1915 1307 mit 
86630 bzw. 101890 Forstrechtsteilhabern (hauptsachlich in der Pfalz); b) Einzelberechtigte 
1895 38967, 1915 30397 in 2223 Gemeinden (davon 552 Berechtigte in 140sterreichischen 
Gemeinden - Saalforste). - 1m ganzen waren 1915 als Gemeindemitglieder und Einzel· 
berechtigte eingeforstet 125739 fiir Rechte, 6548 nur fiir Vergiinstigungen. Auf Haushal
tungen ausgerechnet ergibt sich, daB 1915 berechtigt und vergiinstigt waren in: Pfalz 34,8%, 
Unterfranken 9,7, Oberpfalz 9,5, Oberfranken 8,9, Mittelfranken 5,3, Schwaben 3,5, Ober
bayern 1,8, Niederbayern 0,65%' in ganz Bayern 9,1 %' 

2. Die Art der Belastung war 1915 folgende: 

a) Mit Holzrechten ausschl. Leseholzrechte waren belastet 549049 ha Gesamt· 
waldflache = 58,6% und 503589 ha Holzbodenflache = 62,8%. Die starkste Belastung 
hat Unterfranken mit 79,8%, die schwachste Niederbayern mit 17,1 %. 

a) Es bestanden 1915 12979 Bauholzrechte (285 gemessene, 12694 ung~.messene) 
und 1007 Bauholzvergiinstigungen. Bezugsberechtigt waren 46430 Wohn. und Okonomie
gebaude, 6636 sonstige Objekte (Briicken, Zaune, Leitungs- und Wuhrbauten) (1895 52946 
und 8747). Die meisten berechtigten Baulichkeiten treffen auf Oberbayern, die wenigsten 
auf Niederbayern. Der Inhalt der Bauholzrechte ist sehr verschiedenartig, bezieht sich 
teils nur auf Neubauten, teils auf diese und Reparaturen (auch Sohindelholz). 

fJ) Die sonstigen Stammholzrechte betreffen Z. B. die Abgabe von "Miihlholz" 
im Frankenwald an die "Konzessionsmiihlen" gegen abgeminderte Forsttaxe, von "Licht-

1) Schwarz, Die Forstberechtigungen in den ehemaligen vier Departementen des 
linken Rheinufers, (1. Heft) 1864, 2. Heft 1871, 3. Heft 1898. - Forstl. Mitteil. 12. Heft, 
213. - Ritzmann a. a. O. 29ff. 

2) Fiir 1861 naoh der "Forstverwaltung B's." 1861; fiir 1895 naoh jlen "Mitteil. aua 
der Staatsforstverwaltung B's. ". 2. Heft 1901, S. 114; fiir 1915 nach einer Denkschrift 
der Ministerial-Forstabteilung. 
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holz" (Buchen, Kiefern, Fichten und Tannen) zur Herstellung von Leuchtspanen (SchleiBen), 
von Werkholz aller Art usw. 

,,) Brennholzrechte bestanden 191525453 gemessene und 1059 ungemeBBene, auBer
dem 1689 VergiinBtigungen. Sie verteilen sich iiber daB ganze Land. 

d) Das Holzabgabequantum betrug durchschnittlich-jahrlich im Zeitraum 1910 
bis 1914: 

'Obriges Brennholz 
Erfiillungsart Stammholz IBauhob 

Derbholz Derbholz Derbholz I Reisholz IStockholz 

In natura. ........ 
1 

29531 
1 

50727 11549141 33584 I 11846 
Durch Geldentschiidigung ersetzt 1087 170 51179 8365 832 

Zusammen I 30618 I 50897. I 206093 I 41949 I 12678 

1m ga.nzen war also die jahrliche Holzabgabe 81515 fm Nutzholz und 260 720 fm 
Brennholz, im ganzen 342 235 fm. 

e) ImZeitraum 1910-1914 betrug durchschnittlich-jahrlich von den Holzabgaben der 

volle Geldwert wirkliche Erlas 
ffir Bauholz ..... 474042 M. 51435 M. 
" iibrig~s Stammholz 808 526 " 390 738 " 
" Brennholz. . . . . 1950 354 " 360 721 " 

------~~~~------~~~~ im ganzen 3 232 922 M. 802 894 M. 

Der Einnahmeentgang war also 2430028 M. 

b) Leseholzrechte (Rechte auf Diirr-, Klaub-, Raff-, Ur-, Lagerholz, altes Steck
holz) bestanden auf 194250 ha = 20,7% der Gesamtsta.atswaldflache; davon die meisten 
in der Pfalz und in Unterfranken. 

Der Zahl nach sind 361 gemessene, 1209 ungemessene und 69 Vergiinstigungen. Daran 
haben Teil 385 Gemeinden als solche mit 81 857 Mitgliedern und 1542 Einzelberechtigte. 

c) Mit Weiderechten belastet waren 518144 ha = 55,3°/ der Gesamtwaldflache 
und 461630 ha = 57,6% der Holzbodenflache, und zwar von der ~samtwaldflache in der 
Pfalz 81,5%, Mittelfranken 63,6%, Unterfranken 61,8%, Oberfranken 56,4%, Ober
pfalz 54,4%, Oberbayern (ohne Saalforste) 53,2% (Saalforste 99,4%), Niederbayern 25,1 %, 
Schwaben 21,8%. 

Der Zahl nach gab es 4537 gemessene, 6102 ungemessene Weiderechte und 794 Ver· 
giinstigungen. 1m GenuB stehen 927 Gemeinden als solche mit 99 248 Mitgliedern und 
8897 Einzelpersonen. 

Aufgetrieben wurden: 58369 Stiick Rindvieh (sehr wenig in der Pfalz und in Unter· 
franken), 27472 Schafe (fast keine in der Pfalz, Unterfranken und Schwaben), 11426 
Schweine (hauptsachlich Pfalz und Unterfranken), 1125 Pferde (Oberbayern und Schwaben), 
727 Ziegen (Hochgebirg), 1071 Ganse (Unterfranken). 

Der jahrliche volle GeJdwert wird auf 197 193 M. veranschlagt, der Erlas war 1829 M. 
Das Schwergewicht der Waldweide liegt im oberbayerischen und schwabischen Hoch· 

gebirg; in vielen anderen Gebieten werden die Rechte nicht ausgeiibt. 
d) Mit Streurechten waren belastet 317902 ha = 33,9°/ der Gesamtwaldflache 

und 288698 ha = 36% der Holzbodenflache, und zwar von der Gesamtwaldflache in der 
Oberpfalz 53,5%, Pfalz 45,3, Mittelfranken 44,2, Unterfranken 41,3, Oberbayern fohne 
Saalforste} 35,8, Oberfranken 20,3, Niederbayern 9,4, Schwaben 6,8%. 

Der Zahl nach gab es 7427 gemessene, 3197 ungemeBBene Streurechte und 881 Ver· 
giinBtigungen. Die gemessenen Rechte lauten entweder auf eine bestimmte Flache oder 
auf bestimmte MaBe (Haufen, Fubren). Die Streuart ist iiberwiegend Rechstreu (Nadel., 
Laub., Moosstreu), weniger Aststreu. In einzelnen Gebirgsgegenden bestehen noch "Stiim· 
melrechte" an stehenden Baumen. 

Durchschnittlich - jahrlich wurden 1910-1914 abgegeben: 12288 ha StreufJache, 
420650 rm Rechstreu, 2296 rm Aststreu, 19540 rm sonstige Streu. Voller Geldwert 
658 788 M., Erlos 6485 M. 

3. Es betrug fiir samtliche Forstrechtsabgaben einschlieBlich der Rechte auf Steine, 
Sand, Lehm, Torf, Gras, Enzianwurzeln usw. 
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der volle der wirkliche der Einnahme. 
Geldwert Erlos entgang 

M. M. M. 
1859/60 2070802 165486 1905316 
1895 3033481 273647 2759834 
1915 4342 939 837704 3505235 

Mit dem nachgewiesenen Einnahmeentgang ist die Belastung des Staatswaldes nicht 
erschopft. Mindestens gleichhoch, wenn nicht hoher, ist noch der Schaden zu veranscblagen, 
der durch die StOrung des Wirtschaftsbetriebes, durch die Eingriffe in die Bestandsver
fassung, in die Wiederverjiingung und in die Bodensubstanz sowie durch die Komplikationen 
in der Verwaltung entsteht. 

4. Bisherige Ablosung. Dber die Zahl der abgelosten Forstrechte vor und nach dem 
Jahre 1805, sowie namentlich iiber die Grolle der abgetretenen Waldungen liegen statistische 
Angaben nicht vor. Zweifellos wurden unmittelbar nach dem Jahr 1805 bedeutende Wald
flachen hingegeben. Von 1844-1$59, also in einer Zeit, in welcher die Staatsforstverwal
tung die bedenkliche Seite der Waldabfindung bereits erkannt hatte, wurden auBeI' 
1261279 M. noch 12830 ha fiir die AblOsung aufgewendet . .Das Geld wurde hauptsach
Iich dnrf'h den Verkauf von Staatswaldparzellen beschafft. - Dber den Fortgang der Ablii
snng seit 1854 gibt die nachfolgende Tabelle AllfschluB. 

Durchschni ttlich-j ahrlich gelangten zur Einlosllng: 

, 
Abfindllng Gesamt-

Bauholz- Brennholz-I Streu- Weide-
Zeitraum rechte rechte rechte rechte in Wald ausgabe 

pro Jahr pro Jahr 
cbm cbm i Ster Zahl ha M. 

I I 

1854/67 1239 I 4110 6438 i 127 324 714021 
1868/73 2194 3608 5456 

! 

91 277 931036 I 

! 1874/79 1030 1936 4981 62 93 619909 
1880/89 573 1319 2012 32 16 408600 
1890/99 382 1679 1465 i 40 13 431839 
1900/09 367 I 1956 1289 47 20 583475 

! 
1910/14 457 

I 
1986 890 I 44 4 771 752 

1915/19 66 534 224 i 4 - 143896 
1910/19 261 1260 

I 
557 24 2 457824 

Die Gesamtausgabe der letzten Rubrik begreift dEm baren AblOsungsbetrag, den Geld
anschlag der sonst geleisteten Entschadigungen (Wald, Land, Holz, Streu) und den Kapital
wert der abgeschriebenen Gegenreichnisse in sich. 

1m ganzen wurden als Abfindung gewahrt: 

1854-1867: 4536 ha Wald und 10,00 Mill. M. 
1868-1902: 2521 " 19,39 " 
1903-1919: 207 " 8,72 
1854-1919: 7264 ha Wald und 38,11 Mill. M. 

Der Geldwert aller bestehenden Holzrechtsbeziige (ohne 
betrug in MiIlionen Mark: 

Vergiinstigungen) 

Jahr: Voller Geldwert 
1868 2,14 
1880 2,21 
1890 1,91 
1900 1,83 
1905 1,96 
1910 2,16 
1911 2,07 
1912 2,14 
1913 1,98 
1914 2,12 
1915 2,03 
1916 1,91 
1917 2,53 

Riickvergiitungen 
0,32 
0,33 
0,32 
0,30 
0,34 
0,34 
0,33 
0,34 
0,31 
0.32 
0;31 
0,29 
0,37 

Erlosentgang 
1,82 
1,88 
1,59 
1,53 
1,62 
1,82 
1,74 
1,80 
1,67 
1,80 
1,72 
1,62 
2,16 
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Kapitalisiert man den ErlOsentgang mit 4%, dann repraEentierten die Holzrechts-
beziige einen Kapitalwert von: 

1868 45,5 Mill. M. 
1900 38,3 
1905 40,5 
1912 45,0 
1913 41,8 

1914 
1915 
1916 
1917 

45,0 Mill. M. 
43,0 
40,5 
54,0 

Obwohl seit dem Jahre 1868-1915 iiber 16 Mill. M. fiir die AblOsung von Holzreehten 
ausgegeben wurden, hat sich der Kapitalwert der verbleibenden Rechte infoJge der Preis
steigerung des Holzes von 1868-1905 nur um 5,0 Mill. M. verringert, von 1868-1917 
aber um 8,5 Mill. M. erhoht, - ein DanaidenfaB! Die Erklarung hierfiir liefert aueh der 
fUr die Ablosung erforderliche Aufwand in den verschiedenen Zeitraumen. Es betrug 
der Geldanschlag (Abfindung) fiir: 

1 cbm 1 ebm 1 Ster 
Zeitraum Nutzholz Brennholz Streu 

M. M. M. 
1854--1867 145 88 14 
1868-1873 193 85 19 
1874--1879 192 127 20 
1880-1889 346 96 25 
1890-1899 431 95 40 
1900-1909 526 125 41 
1910 620 173 45 
1911 583 181 45 
1912 686 177 47 
1913 831 173 44 
1914 648 187 47 
1915 953 193 52 
1916 848 162 37 
1917 404 162 20 
1918 1388 230 53 
1919 745 54 72 
1910-1919 677 165 44 

Endlich sei erwahnt, daB der Kapitalwert aller Gegenreichnisse 1895 sieh auf 
6,84 Mill. M., 1915 auf 19,38 Mill. M. belief. 

Die Forstrechtsfrage ist in Bayern schon Hingst eine politische Frage 
geworden. Da die Forstrechte als Vermogensbestandteil der berechtigten An
wesen privatrechtlich geschiitzt sind, kann ihre Auihebung nur durch Abfin
dung der Berechtigten mit einem dem Wert des Rechtsbezuges gleichkommenden 
Vermogensobjekt erfolgen. Die Zeiten, in denen Forstrechte mit Geldkapital 
abgelost werden konnten, sind nach der Entwicklung der Valuta in Deutsch
land auf unabsehbare Dauer vOliiber. Zum Ziele kann nur noch Wald- oder 
Landabfindung fiihren. Fiir die Waldabfindung muB aber Voraussetzung sein, 
daB die Berechtigten einer Gemeinde zusammen mit einem zu einer regel
maBigen Bewirtschaftung geeigneten Waldganzen abgefunden werden, das zum 
Gemeinde- oder Genossenschaftswald erklart und unter die staatliche Forst
aufsicht gestellt wird. 

Sachsen. Das G. v. 17. Marz 1832 iiber AblOsung und Gemeinheitsteilung 
erkHirte aIle Rechte auf Provokation jedes Beteiligten fiir ablOsbar. Durch 
G. v. 15. Mai 1851 wurde angeordnet, daB aIle auf einseitigen Antrag ablOsbaren 
Dienstbarkeiten, auf deren AblOsung bis zum l. Mai 1854 nicht provoziert 
worden ist, von dies em Zeitpunkte ab nur noch als personliche Verbindlich
keiten des Waldeigentiimers bzw. seiner Erben fortbestehen und daB yom 
1. Januar 1884 ab auch die noch vorhandenen personlichen Dienstbarkeiten 
erloschen. Daher waren bereits 1865 aIle Staatswaldungen von ablosbaren 
Servituten bis auf eine Holzberechtigung befreit. Als Abfindung wurden gewahrt 
1764206 Taler Kapital, 346 Acker Waldboden, 268 Taler RentenerlaB. 
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Wtirttemberg. a) Holzrechte. Von 1825 ab wurden sehr bedeutende Bau
und Brennholzberechtigungen teilweise gleichzeitig mit den Streurechten im 
Wege der freien Vereinbarung der Beteiligten hauptsachlich durch Waldabfin
dung abgelOst. Das GrundlastenablOsungsgesetz yom 14. April 1848 faBte 
die Holzrechte in den Waldungen der Grundherren als die Gegenleistungen 
der letzteren an die gefalIpflichtigen holzberechtigten Grundholden auf und 
bestimmte, daB solche Gegenleistungen der Grundherren (einschlieBlich des 
Staatskammergutes), welche einer einzelnen zur AblOsung kommenden Grund
last gegeniiberstanden oder sonst mit dem GrundherrlichkeitsverhaItnis zu
sammenhingen, von dem Wert der Leistung (der Grundholden) abzuziehen 
seien. Auf diesem Wege wurden viele Holzrechtsablosungen moglich. 

Ein besonderes Gesetz iiber die AblOsung von Holzrechten existiert nicht; 
dieselbe.ist von der freien tJbereinkunft abhangig. Die noch lastigen Holzrechte 
sind auf bestimmte Forstbezirke beschrankt. 

1m Jahre 1921 bestanden 20 Bauholzrechte mit etwa 330 fm Jahresbedarf, ISO Brenn
hoJzrechte mit etwa 18000 fm und 216000 Wellen Jahresbedarf, - in 39 von 149 Forst
bezirken. AnBerdem in 13 Forstbezirken auf 10000 ha Leseholzrechte mit 126 000 Wellen. 

b) Die AblOsung der waldschadlichen Nebennutzungen wurde moglich 
gemacht durch das G. v. 26. Marz 1873 iiber die Ausiibung und Ab
losung der Weiderechte auf landwirtschaftlichen Grundstiicken 
sowie iiber die Ablosbarkeit der auf Waldungen haftenden Weide-, 
Grii,serei- und Streurechte. Letztere Rechte sind auf Antrag des Verpflich
teten und Berechtigten ablOsbar. Gesetzliches Abfindungsmittel ist Geld, und 
zwar bei Provokation des Belasteten KapitaI. Bei Provokation des Berechtigten 
steht es dem Belasteten frei, das Ablosungskapital bar oder in 5% Zeitrenten 
von mindestens 100 fI. jahrlich binnen 20 Jahren abzutragen. Dem Berechtigten 
wird auf Verlangen eine tJbergangszeit von langstens 5 Jahren eingeraumt, 
wahrend welcher er den Fortbezug seiner bisherigen Nutzung gegen Bezahlung 
der bei der Ablosung berechneten Preise verlangen kann. Wird nach dem Urteil 
der Gemeindebehorden der Nahrungsstand des provozierenden Berechtigten 
durch die Ablosung gefahrtiet, so kann durch eine besondere Kommission die 
tJbergangszeit verlangert und die allmii,hliche Verringerung des Nutzungs
maBes bestimmt werden. Alle mit den genannten Rechten verbundenen Be
schrankungen der Waldkultur traten ein Jahr nach Verkiindigung des Gesetzes 
auBer Wirksamkeit. 

Die Ablosung der Stren-, Gras- und Weiderechte vollzog sich sehr rasch, 
weil der Umfang und damit der Jahreswert der Nutzung in der dem Erscheinen 
des Gesetzes vorangegangenen 20jahrigen Periode, deren durchschnittliches 
N utzungsmaB maBgebend war, rasch sank, so· daB bei langerem Verzuge der 
Provokation seitens der Berechtigten sich von Jahr zu Jahr ein geringeres 
AblOsungskapital ergeben hatte. Diese Befiirchtung war bei den Streurechten 
um so begriindeter, als die Staatsforstverwaltung zur Schonung der herunter
gekommenen Waldungen zur Einschrankung schreiten muBte. Die Weide
rechte waren iiberhaupt nur noch in der Hoffnung auf eine Abfindung ausgeiibt 
worden. Noch im Jahre 1873 stellten daher fast aIle Berechtigten den Ablosungs
antrag. 

Die Streu- und Grasereirechte in den Staatswaldungen waren schon im Jahre 
1880 in der Hauptsache beseitigt, die Weiderechte bis auf einen kleinen Teil,
fast samtliche Ablosungen auf giitlichem Wege. Von der zugestandenen Vber
gangszeit wurde etwa von der HaUte der Streu- und Grasereiberechtigten 
Gebrauch gemacht. . 

1m ganzen wurden fiir die AblOsung der auf Staatswaldungen lastenden Stren-, Graserei
und Weiderechte von 1873-1880 in ca. 1100 Einzelfiillen 2716 688 M. aufgewendet, wovon 
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2 444 611 M. an offentliche Korperschaften und 272 077 M. an Private zu zahlen waren. 
Von dieser Summe treffen auf die Ablosung von Streurechten 91,5%, Grasereirechten 3% 
und Weiderechten 5,5%. (Die forstlichen Verhaltnisse Wiirttembergs. 1880, 97-112. -
Graner, Die Forstverwaltung Wurttembergs. 1910, 65. - Schwandner, Gesetz uber 
die Ausubung und AblOsung der Weiderechte usw. Stuttgart 1873.) 

Baden. Nach dem FG. von 1833 sind die Rechte auf Holz, Streu, Weide, 
Mast, Eckerich, Harz, Teerschweelen und Triiffelsuchen auf Antrag des Wald
besitzers ablosbar. Mit Ausnahme der Holzrechte kann aber die Ablosung 
nur dann gefordert werden, wenn durch die Aufhebung der Nutzung der Nah· 
rungs stand des Berechtigten nicht wesentlich gefahrdet wird. Abfindungsmittel 
fiir Holzrechte ist Wald, fUr die iibrigen Rechte Geld. Die zustandigen BehOrden 
fiir die Ablosung sind die Gerichte. 

In den Domanenwaldungen sind die Forstrechte bis auf wenige abgelost. 
Die noch vorhandenen riihren von den Ankaufen von Hofgiitern her. Nur im 
Schwarzwald, Odenwald und Rheinthal bestehen noch einzelne Streurechte, 
die wegen der Gefahrdung des Nahrungsstandes der Berechtigten nicht ablosbar 
sind. 1m Jahre 1921 bestanden noch 57 Bau- und Brennholzrechte, 14 Lese
holzrechte, 16 Streu- und 19 Weiderechte. Etwas mehr wie die Domanenwal
dungen sind noch die iibrigen Waldungen belastet (345 Holzrechte). 

Der Wert der Holzabgaben an Berechtigte aus den Domanenwaldungen betrug 1910/14 
durchschnittlich jahrlich 16920 M., jener der Nebennutzungen 63354 M. 

Hessen. Nach dem G. v. 4. Januar 1905 unterliegen Streuberechtigungen 
der Ab16sung nach dem G. v. 24. Juli 1899 betr. die Umwandlung und Ab16sung 
von Reallasten und Dienstbarkeiten. Die Ab16sungssumme besteht im 29fachen 
Betrag (also KapitalisierungszinsfuB von 3,45%) des einjahrigen Bruttogeld
betrages des Rechts. 

Andere deutsche Staaten. 1m Jahre 1921 war der Stand der Forstrechte 
in den Staatswaldungen folgender: Mecklenburg-Schwerin nur ein gToBeres 
Brennholzrecht. - Herzogtum Olden burg einige Weiderechte, Fiirstentum 
Lubeck Zweigholzrechte, Freistaat Birkenfeld einige Brennholz- und Weide
rechte. - Braunsch weigl) (G. v. 1834 und G. iiber die Ab16sung der den .Be
rechtigten im Bezirke des Amtsgerichts Seesen in den vormaligen Kommunion
Harzforsten zustehenden Holzberechtigungen von 1851) wenige Bauholzrechte, 
mehr Brennholzrechte, Weiderechte in ertraglichem Umfange. - S.-Meiningen 
(G. v .. 5. Mai 1850, 11. Juni 1859, 18. Juni 1862, 12. Juni 1865, 21. November 
1874) einige Sageholz-, Bauholz-, Brennholzrechte, dann Streu- und Weide
rechte, die Ab16sung ist weit vorgeschritten. - S.-Alten burg nur Vergiin
stigungen. - Gotha wenig Bauholzrechte, viel Brennholz- und Leseholzrechte, 
mehrere Weiderechte, einige Streuvergiinstigungen. - Schwarzburg-Rudol
stadt nur Triftrechte fUr Rinder. - Schw.-Sondershausen ein Brenn
holz- und ein Weiderecht. - Beide ReuB nur Stockholzrechte. 

ElsaB.Lothringen. Ablosbar sind nach dem FG. von 1827 auf Antrag 
des Belasteten die samtlichen Forstrechte in allen Waldungen, und zwar 
die Holzrechte durch Abtretung eines Waldteiles (cantonnement), ane iibrigen 
Nutzungsrechte durch Geldentschadigung. Unzulassig ist jedoch die Ablosung 
von Weiderechten, welche ein unentbehrliches Bediirfnis fiir die Bewohner 
der Gemeinden sind. Wird das Bediirfnis von dem Belasteten bestritten, dann 
entscheidet der Bezirksrat vorbehaltlich der Berufung an den kaiserlichen 
Rat. - Jede Ablosung muB in bezug auf ihre ZweckmaBigkeit von dem Ober
prasidenten bzw. von dem Bezirksprasidenten gepriift und genehmigt werden. 

1) G. Hieb, Die Beholzungsrechte und ihre Ablosung im Herzogtum Braunschweig. 
Braunschweig 1912. 
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In der ehemaligen Grafschaft Dagsburg in Lothringen, ein mitten in den Vogesen 
gelegenes Gebirgsland, hatten bis zum Wiederraub dieses deutschen Landes durch die 
Franzosen.im Jahre 1919 noch die vier Gemeinden Dagsburg, Engenthal, Hommert, Wal
scheid ausgedehnte Holzrechte. Die Holzrechte der GemeindenAlberschweiler, Weiher 
und Haarberg wurden schon vor dem Kriege abgeltist 1). 

Die Entstehung der Rechte ist nicht nachweis bar. Der letzte Graf von Dagsburg starb 
um das Jahr 1000. Nach Iangeren Erbstreitigkeiten kam die Grafschaft 1241 als Lehen 
des Bischofs zu StraJ3burg an Graf von Alt-Leiningen. Ais solches blieb sie bis zur franztisi
schen Revolution beim Hause Leiningen. Durch die Sakularisation kam sie in den franztisi
schen Staatsbesitz, 1871 an das Deutsche Reich. Bereits 1569 erlieJ3en die Grafen eine 
Waldordnung zur Regelung der Rechte. 1m 19. Jahrhundert tauchte eine gefalschte Urkunde 
von 1613 auf, die aber trotzdem maJ3gebend blieb, weil sie die franzosische Verwaltung 
als rechtsgiiltig anerkannt hatte. Sowohl die franzosische wie die deutsche Regierung 
fiihrten Prozesse iiber den Urnfang der Rechte, bis derselbe 1905 durch das Landgericht 
Zabern endgilltig festgestellt wurde. 

Die deutsche Forstverwaltung stellte darauf den Antrag auf AblO~ung der Holzrechte, 
dem das Gericht- durch Ernennung von Sachverstandigen nachkam. Wahrend des Krieges 
wurden die Gutachten iiber die Rechtswerte und die Abfindungsflachen fiir Walscheid, 
Hommert und Dagsburg von mir fertiggeste11t, die Bearbeitung des Gutachtens fiir Engen
thaI wurde im Oktaber 1918 jah unterbrochen. 

Berechtigt sind fiir das Biirgel'holzrecht aile groJ3jahrigen mannlichen Personen oder 
deren Witwen mit eigenem Haushalt mit besonderem Feuer und Topf, deren Vorfahren 
vor 1792 in der Grafschaft ansassig und berechtigt waren. Verheiratung ist nicht erforder
Hch. Ledige weibliche Personen konnen nur die Generalrechte erlangen. Hierfiir ist a11-
gemein der Nachweis zu erbringen, daJ3 die Vorfahren vor 1817 in die Grafschaft eingezogen 
waren. 

Die Dagsburger Forstrechte sind also keine Grunddienstbarkeiten, sondern person
liche Dienstbarkeiten. 

Die Rechte sind: 
1. Das Recht auf Biirgerholz, das nur den Gemeinden Dagsburg und Engenthal 

zusteht. Es umfaJ3t die Berechtigung auf jahrlich acht, fUr Witwen vier gesunde Nadel
holzstamme von mindestens 40 cm Brusthohendurchmesser zu beliebiger Verwendung 
gegen Bezahlung von 1,20 M. je Stamm seitens der Berechtigten. Gewohnheitsrechtlich 
miissen die acht Stamme mindestens 12 cbm Nutzholz liefern. 1m Jahre 1917 berechnete 
ich den reinen Jahreswert eines "Volloses" auf 222 M. und den Kapitalwert aller Rechts
beziige der Gemeinde Dagsburg (549 Voll-, 107 Witwenlose) auf 3,656 Mill. M. 

2. Die "Generalrechte", namlich 
a) Das Recht auf das stehende und liegende Trockenholz (bois mort) und Unholz 

(mort-bois, Weich- und Strauchholz). 
b) Das Recht auf griines Brennholz nach Bedarf gegen Bezahlung des Taxpreises. 
c) Das Recht auf Bau- und Reparaturholz und Schindelholz nach Bedarf (mit 

Ausnahme des Tischlerholzes flir Inneneinrichtung) gegen Bezahlung der Werbungskosten 
und eines Stockgeldes von 8 Pf. je Stamm. 

d) Das Recht auf Werkholz flir Holzhandwerker gegen Bezahlung der Taxe (Holz
schuhe usw.). 

e) Das Recht auf Windfallholz, und zwar bei Amall kleiner Mengen gegen Erlegung 
des Taxwertes, bei Anfall groJ3er Mengen gegen Bezahlung des vom Staat innerhalb der 
Grenze von 1,60 M. bis 4 M. fUr die Klafter (= 3,84. rm) festzusetzenden Preises. 

f) Das Recht auf Vorkaufsholz, d. i. das Recht, alles Brennholz, welches von der 
Forstverwaltung iiber den Bedarf der Berechtigungen hinaus aufgearbeitet wird, zu beziehen 
gegen Bezahlung eines Preises, welcher vom Staa,t zwischen 1,60 und 4 M. fiir die Klafter 
(= 3,84 rm) zu bestimmen ist, zu beliebiger Verwendung. Alles Brennholz muJ3 zuerst 
den Berechtigten zum Kauf angeboten werden. 

1m Jahre 1917 berechnete ich den Ablosungswert (Kapitalwert) der gesamten Holz
rechte der Gemeinde Dagsburg auf 4,429 Mill. M. und die Waldabfindungsflache (mit Dienst
gebii.uden) auf 1247 ha; im Jahre 1916 den Ablosungswert der Holzrechte der Gemeinde 
Walscheid auf 601 375 M. und die Waldabfindungsflache auf 254-261 ha,. der Gemeinde 
Hommert auf 111650 M. und die Waldabfindungsflache auf hI ha. 

AuJ3erdem bestehen die Rechte auf die Rindviehweide und die Mast. 
listerreich. Das Patent vom 5. Juli 1853 verlangt zwar die AblOsung und 

Regelung aJ]f\T Forstrechte von Amts wegen ohne Antrag der Beteiligten, laSt 

1) Die Waldberechtigungen in der ehemaligen Grafschaft Dagsburg (von Dr. Esser). 
2 Bde. StraJ3burg 1894 (amtlich). 
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aber so viele Ausnahmen zu, daB tatsachlich nur die Regulierung in den Vorder
grund trat 1). Abfindungsmittel sind Kapital, Land und Waldo 

In t>sterreich waren 1895 493484 ha = 48,5% Reichsforste, 702011 ha = 50,2% 
Oemeindewalder, 946161 ha = 13,0% Privatwalder mit Servituten belastet. Der Wert 
der Rechtsbeziige in den Staats- und Fondsforsten betrug nach Abzug der GegenleiBtungen 
19061,447 Mill. Kr. - AlB Abfindung fiir abgeloste Rechte wurden von 1853--1883 geleistet 
276 200 ha Grund und Boden und 481 757 fl. Kapital. Abgelost 'wurden damit 894 800 fm 
Holzrechte, 172500 rro Streurechte, ferner Weiderechte fiir 107 500 Stiick und 1478 sonstige 
Rechte. Seit 1883 sind betrachtliche AbloBungen nicht mehr vorgenommen worden. 

Ungaro. Der Staatswald ist fast servitutfrei. 
Sehweiz. Nach dem FG. von 1902 sind "Dienstbarkeiten und Rechte auf 

Nebennutzungen in offentlichen Waldungen, welche sich mit einer guten 
Waldwirtschaft nicht vertragen, abzulOsen, wenn notig auf dem Wege der 
Zwangsenteignung. Dabei sollen ortliche wirtschaftliche VerhaItnisse angemessen 
heriicksichtigt werden. Vber die Ahlosungspflicht entscheidet die zustandige 
kantonale Behorde unter Vorhehalt des Rekurses an den Bundesrat" (Art. 21). 

"Die Entschadigung hat hei allen Enteignungen grundsatzlich durch Geld 
zu geschehen und nur, wo dies nicht tunlich ist, durch Ahtretung eines Wald
teils, welcher dem Wert der Dienstharkeit entspricht. In letzterem Fall ist die 
Zustimmung der Kantonsregierung notwendig" (Art. 22). 

"Die offentlichen Waldungen konnen nur mit Bewilligung des Bundesrates 
und der Kantonsregierung durch neue, einer guten Waldwirtschaft nachteiligen 
Rechte und Dienstharkeiten belastet werden" (Art. 23). 

Die gleichen Bestimmungen finden auf die privaten Schutzwaldungen 
Anwendung (Art. 27). 

2. Provokationsrecht. 
Das Recht, die AblOsung zu beantragen, ist in der Gesetzgebung teils dem 

Verpflichteten allein, teils dem Verpflichteten und Berechtigten eingeraumt 
worden. 

Zugunsten des nur dem Waldbesitzer als Belasteten eingeraumten Provoka
tionsrechtes kann geltend gernacht werden a) die hohere rechtliche und wirt
schaftliche Stellungdesselben sowohl in seiner Eigenschaft als Eigentiimer 
als im Hinblick auf seine Verantwortlichkeit fiir die Wirtschaftsfiihrung und 
das damit verbundene Risiko; b) das Ziel der Grundlastenbefreiung, welches 
dauernd im Interesse des Fortschrittes der Kultur angestrebt werden wird und 
der Initiative des Belasteten zur Aufgabe gereicht, namentlich wenn es sich 
um waldverderbende Forstrechte handelt. 1m iihrigen kommt es hier ganz 
wesentlich auf die Art der Abfindung an, ob der Belastete eine bevorrechtete 
Stellung einnehmen soIl und kann oder nicht. Das Nahere wird bei den einzelnen 
Abfindungsmitteln besprochen werden. 

Zugunsten des Provokationsrechts des Berechtigten kann der Grundsatz 
der ausgleichenden Gerechtigkeit und der Wahrung berechtigter wirtschaft
licher Interessen geltend gemacht werden. Tatsachlich wurde es stets mehr 
aus politischen Griinden zugestanden, um die Ablosung popularer zu Machen. 
Andererseits ist aber zu erwagen, daB der Berechtigte den Belasteten zur 
Ablosung eines Rechtsbezuges mit Geld oder Wald (Land) zwingen kann, der 
den Waldbesitzer nicht belastigt und auch fiir den Berechtigten wenig Wert 
mehr hat (Weiderechte, Lese- und Stockholzrechte). 

Als Korrektiv zum Provokationsrecht des Berechtigten hat die sachsische und 
preuBische Ahlosungsgesetzgebung die Vorteilswertsermittlung vorgesehen. 

1) VgJ. t>sterreicbs Forstwesen usw. 29. - Schindler I, 191. - Geschichte d. iisterr. 
Land- u. Forstw., IV, 365_ 
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Nach dem preuBischen Erg.-G. zur GTO. (Art. 9) muB sich der Berechtigte, 
wenn er auf Ablosung antragt, gefallen lassen, nicht nach dem Nutzertrage 
der Berechtigung, sondern nach dem aus der Ablosung dem Belasteten erwach
senden Vorteile abgefunden zu werden, welch letzterer niemals den Nutzertrag 
iibersteigen darf. Der Vorteil kann sein, a) daB der Waldeigentiimer die Servitut
nutzung nun seIber bezieht bzw. an andere verkauft, b) daB durch Wegfall 
der Servitutnutzung die Rentabilitat des Waldes sich hebt. Wenn die Vorteils
berechnung zu dem Ergebnisse fiihrt, daB die Vorteilsrente gleich Null ist, so 
solI nach der Ansicht des preuBischen Revisions-Kollegiums die Berechtigung 
nicht unentgeltlich aufgehoben werden, sondern die AblOsung nur zur Zeit 
unzulassig sein 1). 

Der dem Waldeigentiimer aus der AblOsung erwaehsende direkte Gewinn ist versehieden 
nach der Art der Reehtsbeziige. Die Wirkung der Holzreehtsablosung tritt fiir ihn sofort 
in die Erseheinung, indem das abgeloste Holzquantum nun zu seiner freien Verfiigung steht 
und verkauft werden kann. Das fiir StreureehtsablOsung hingegebene Kapital verzinst 
sleh nieht unmittelbar, sondern erst im Laufe der Zeit mit der Hebung der Bodenkraft. 
Auehdie Riiekerstattung der fiir die AblOsung vOll Weidereehten gewiihrten Abfindungs. 
mittel erfolgt nur ganz indirekt und in finanziell kaum fiihlbarer Weise, wenn diese Reehte 
sieh in miiLligen Grenzen bewegten. 

Naeh dem siiehsisehen Gesetz von 1832 hatte der Belastete bei Provokation des 
Bereehtigten die Wahl, die Entsehiidigung naeh dem Nutzen des Bereehtigten oder naeh 
dem dem Belasteten aus der AblOsung erwaehsenden Vorteil zu beJ.'echnen (§ 128). 

In Braunschweig erhiilt der Weideberechtigte, wenn er auf Ablosung provoziert, 
nur drei Viertel der Abfindung (regelmii.6ig Grund und Boden), die ihm zuteil werden wiirde, 
wenn der Pfliehtige provozierte. 

3. AbfindungsmitteI 2). 

Solche sind a) Wald, d. h. Boden und Bestand; b) Land, d. h. landwirt
schaftlich, forstwirtschaftlich oder sonst benutzbarer Boden; c) Geldkapital 
und Geldrente. 

Die Abfindung durch eine Naturalrente (Holzrente, Roggenrente .fiir 
Mastberechtigungen, Strohrente ffir Streuberechtigung) bedeutet keine Ablosung, 
sondern eine Regulierung (Fixation). 

A. Waldabfindung. 

Die Abfindung mit Wald war friiher die Regel. Man ging dabei von dem 
Gedanken aus, daB der Berechtigte, den man als Miteigentiimer betrachtete, 
hierauf nach MaBgabe des Gemeinheitsteilungsprinzips einen moralischen An
spru.ch habe und daB die Zerstiickelung des Waldes volkswirtschaftlich niitz
lich .sei. . Zur Zeit der gegen den Staatswaldbesitz gerichteten Bewegung glaubte 
man in der Waldabfindung neben dem Verkauf das beste Mittel fiir die Beseitigung 
des Staatswaldes gefunden zu haben. AuBerdem war die Durchfiihrung der 
Forstrechtsablosungen in den Staatswaldungen am Aufang des 19. Jahrhunderts 
mit Geldabfindung nicht moglich, weil hiefiir die Mittel £ehlten. Durch die 
Waldab£indung wurde die Flache der Staats£orste sehr wesentlich vermindert. 

In der Walda:b£indung liegt die Idee, dem Berechtigten einen Waldteil 
als Eigentum zu iiberlassen, aus dem er seine bisherigen Rechtsbeziige in natura 
nachhaltig decken kann (direkt gefordert in Bayern bis 1896 und in Baden). 
In der alteren Gesetzgebung wurde dabei unterstellt, daB eine so abgemessene 
Waldflache zugleich einen Geldwert reprasentiert, der dem Geldwert des Rechts 

1) Danckelmann, WG. I, 157ff. 
I) VgI. die Berichte iiber die 6. und 7. Versammlung deutscher Forstmiinner (1877 

Bamberg, 1878 Dresden). 
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ungefahr gleich kommt. Diese Annahme mochte in den Zeiten der Brennholz
wirtschaft, in denen der Unterschied zwischen den Werten der einzelnen Holz
sortimente weniger hervortrat, der Regel nach zutreffen. Sie ist aber in dem
selben Verhaltnis hinfiHlig und unerfiillbar geworden, als die Nutzholzwirtschaft 
an die Stelle der Brennholzwirtschaft trat. Heutzutage ist es nicht mehr mog
Hch, ein Holzrecht, welches z. B. 13% Nutzholz und 87% Brennholz umfaBt, 
mit einem Wald, der einen Nutzholzanfall von 70% aufweist, in der Weise 
abzulosen, daB der Wertsertrag und der Massenertrag des Waldes zugleich 
den bisherigen Rechtsbezug nach Wert und Massensortimenten aufwiegt. An 
der Divergenz des Geldwertes und des naturalen Inhaltes des Rechts scheitert 
daher die Erfiillung des Wunsches des Gesetzgebers, daB durch die Ablosung 
des Rechtes auf diesem Wege dem Berechtigten ein voIles wirtschaftliches 
Aquivalent geboten werden solI. 

Auch nach anderen Richtungen hin ist dieser Zweck der Waldabfindung 
nur in beschrankten Fallen zu erreichen. Vor allem eignet sie sich nur fiir Holz
berechtigungen und auch bei diesen nur fiir solche von groBerem Umfange, 
wie sie ganzen Gemeinden, Genossenschaften und ausnahmsweise auch ein
zelnen Privaten zustehen. Dem einzelnen Berechtigten, der nur auf ein geringes 
Holzquantum Anspruch hat, kann niemals so viel Hochwaldflache zugewiesen 
werden, daB daraus bei ordnungsmaBiger Wirtschaft der Rechtsbezug jahr
lich nachhaltig gedeckt werden kann. Noch groBere Schwierigkeiten ergeben 
sich, wenn das Recht auf Bauholz nach Bedarf oder auf bestimmte Holz
arten lautet. In diesem FaIle kann die Absicht, dem Benichtigten den Bezug 
der bisher genutzten Sortimente durch Waldabfindung moglich zu machen, 
nur in den seltensten Fallen und auch da nur durch entsprechende Wert
ausgleichung verwirklicht werden. Einzelberechtigte sollten daher nur dann 
mit Wald abgefunden werden, wenn sich deren mehrere zur Vbernahme eines 
ganzen Waldteiles genossenschaftlich vereinigen. 

Selbst bei Ablosungen von Forstberechtigungen groBeren Umfanges bietet 
die Auswahl eines in bezug auf GroBe, Bestandsaltersabstufung, Form und 
Lage geeigneten Waldes oft nicht geringe Schwierigkeiten. Zur Gewahrleistung 
eines nachhaltigen Betriebes muB der Wald aus jungen, mittelalten und nutzungs
fahigen Bestanden mit verhaltnismaBigen Flachen bestehen. Die Zuteilung 
einer normalen Altersstufenfolge ist weder moglich, wenigstens in den meisten 
Fallen, noch auch erforderlich. Ein nur hiebsunreife Bestande enthaItender 
Waldteil eignet sich nur fiir kapitalkraftige Berechtigte oder auch als AnschluB
objekt an einen im Eigentum der Berechtigten bereits befindlichen Waldkomplex. 
Die Abfindung mit Waldteilen, die nur haubares Holz enthalten, widerspricht 
dem Zwecke dieses Ablosungsmodus, weil der Kapitalwert des Holzes im Ver
gleich zum Bodenwert unverhi1ltnismaBig groB, die BodenfIache deshalb sehr 
klein wird und die Nutzung nach dem Abtrieb des Holzes fiir zwei Generationen 
aufhort. Man hat es hier eigentlich mehr mit einer Geldkapitalabfindung als mit 
Waldabfindung zu tun. 

Die Ablosung von Rechten auf Streu, Weide oder sonstigen Neben
nutzungen mit Waldabfindung gesetzlich zu verlangen, ist ein wirtschafts
politischer Fehler. Schon die Abgleichung der Werte des Abfindungswaldes 
einerseits und der Rechtsbeziige andererseits ist mit Riicksicht auf den 
schwankenden, in bestimmten Ziffern meistens gar nicht ausdriickbaren Nutz
wert dieser Erzeugnisse technisch kaum moglich. Sollen diese Nebennutzungen 
ohne Gefahrdung der Waldsubstanz ausgeiibt werden, dann sind groBe Wald
flachen, die einen haufigen Wechsel des Gewinnungsortes ermoglichen, wirt
schaftlich unbedingt notwendig. Waldungen von solcher Ausdehnung stehen 
aber in keinem normalen Wertsverhaltnis zum Recht. Kommen, wie es die 
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Regel ist, nur kleine Waldungen in Betracht und sollen diese das jahrliche 
Rechtsquantum gewahren, dann gehen sie in kurzer Zeit zugrunde. Wird der 
Waldbesitzer gesetzlich gezwungen, fiir Rechte auf Nebennutzungen Wald
abfindung zu gewahren, so kann er dadurch schwer geschadigt werden, daB er 
fiir die Ablosung von Rechten in der Gegenwart Wald abtreten muB, die durch 
die im Laufe der Zeit sich vollziehenden Anderungen der wirtschaftlichen Ver
haltnisse im Nutzwerte sinken oder durch Nichtausiibung gegenstandslos werden 
(Waldweide, Harznutzung usw.). Dazu kommt, daB der Waldeigentiimer 
durch forstpolizeiliche Bestimmungen und durch die nach den meisten Landes
gesetzen mogliche Einschrankung der Nutzungen im Falle der WaldunzuIang
lichkeit gegen die verwiistende Wirkung des Nebennutzungsbetriebes ge· 
schiitzt ist. 

Kann der Abgefundene nicht gesetzlich verpflichtet werden, die Waldwirt
schaft weiter zu treiben, sondern ist er berechtigt, den Wald zu roden, so geht 
die Waldabfindung iiber in Land·, bzw. Geldabfindung. Aber auch dann, 
wenn der Wald als solcher erhalten bleibt, ist die Waldabfindung volkswirt
schaftlich von Nachteil, wenn der neue Besitzer zu einer schonlichen Behand
lung desselben gesetzlich nicht gezwungen werden kann. 

Die in Wiirttemberg vor 1850 an Private abgetretenen WaldfUtchen gingen mit 
wenigen Ausnahmen dem Ruin entgegen; es liegen sogar FaIle vor, in welchen die Staats. 
finanzverwaltung groBere abgetretene Waldkomplexe im Laufe weniger Jahre, natiirlich 
in holzlosem Zustande, wieder vollstandig erworben hat. (Forstl. Verhaltnisse Wiirttem. 
bergs 110.) - Die gleichen Erfahrungen machte man in Bayern. 

Zur Waldabfindung sollte der belastete Waldeigentiimer niemals gesetzlich 
gezwungen werden und namentlich nicht auf den Antrag des Berechtigten hin. 
Eine ZwangsablOsung auf diese Weise bedeutet einen schweren Eingriff in das 
Eigentumsrecht des Waldbesitzers. Er allein hat bei sich abzuwagen, ob ihm 
ein groBerer Waldkomplex mit den Lasten oder das lastenfreie Eigentum an 
einer kleineren Waldflache vorteilhafter ist 1). Erzwungene Hingabe von Wald 
fiihrt unter Umstanden zur Zerstiickelung des Waldo und Gutsbesitzes, erschiit
tert die Kreditfahigkeit des Verpflichteten und kann sonstige Nachteile per
sonlicher Natur im Gefolge haben. Damit soli nicht gesagt sein, daB es nicht 
auch Falle gibt, in denen die Waldabfindung fiir den Waldbesitzer erwiinscht 
und vorteilhaft ist. Solche sind gegeben, wenn damit kleinere isolierte Wald
parzellen, die hohe Verwaltungs- und Schutzkosten verursachen, abgestoBen 
werden konnen. Allerdings muB dann ein Berechtigter vorhanden sein, der sie 
brauchen kann. 

Rechnungsverlahren. Bei der Ablosung eines Forstrechts durch Wald
entschadigung ist in der Regel die Waldflache zu ermitteln, deren Wert dem 
Kapitalwert des Rechts entspricht. Hierbei kommen zwei Rechnungsverfahren 
in Frage: 

1. Die Gleichstellung des Rentenwertes des Rechtsbezuges (Berechtigungs
rente) und des Rentenertrages des Abfindungswaldes (Waldrente, Waldrein
ertrag) - oder was dasselbe ist, die Gleichstellung der mit dem gleichen 
ZinsfuB berechneten Kapitalwerte dieser beiden Renten. 

2. Die Gegeniiberstellung des mit einem haheren als dem £orstlichen Zina
fuB (BerechtigungszinsfuB) berechneten Kapitalwertes des Rechtsbezuges und 
des mit dem forstlichen Zins£uB berechneten Wertes des Abfindungswaldes. 

Beispiel. Der Wert des jiihrlichen Holzrechtsbezuges (Berechtigungsrente, Netto· 
rente) betragt 27161 M. Dieses Recht solI mit einem Walde abgefunden werden, dessen 
jahrliche Waldrente (Waldreinertrag) 66,20 M. pro Hektar betragt. 

1) Vgl. Forstl. Mitteil. (Bayern), 15. Heft, 109£. 
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ad 1. Die AbfindungsHache erhii.lt man 
a) entweder durch Division der Berechtigungsrente mit der Waldrente des AbIindungs. 

waldes; sie betragt demnach 27161:66,2 = 410,29 ha; 
b) oder durch Division des Kapitalwl'rtes der Berechtigungsrente mit dem Kapitalwert 

des Abfindungswaldes pro Hektar. Beide Kapitalwerte werden mit dem gleiehen forst· 
lichen Zinsfu.B bereehnet. 1st derselbe 2,5%, dann ist der Kapitalwert der Berechtigungs. 
rente 27 161: 0,025 = 1 086 440 M. und der durehsehnittliche Kapitalwert des Abfindungs. 
waldes pro Hektar 66,20:0,025 = 2648 M. Somit betragt die Abfindungsfliiehe 

1086440: 2648 = 410,29 ha. 
ad 2. Kapitalisiert man die Bereehtigungsrente mit einem hOheren als dem forstliehen 

ZinsfuB, d. h. mit dem sog. BerechtigungszinsfuB, der hier zu 3,5% angenommen- wird, 
und die Waldrente des Abfindungswaldes mit dem forstliehen ZinsfuB von 2,5%. so bereehnet 
sieh der Kapitalwert der Berechtigungsrente auf 27161: 0,035 = 776029 M. und der durch. 
sehnittliche Kapitalwert des Abfindungswaldes pro Hektar wie vorhin auf 66,20:0,025 
== 2648 M. 

Die Flache des Abfindungswaldes betriigt danach 
776029:2648 = 293,06 ha. 

Das unter 2. angegebene Verfahren ist das grundsatzlich angemessenere, 
und zwar aus folgenden Griinden. Der Besitz eines auf einem dinglichen Rechte 
beruhenden Rentenbezuges in Geld oder in Waldprodukten ist subjektiv nicht 
gleichwertig mit einer aus dem eigenen Waldbesitz beziehbaren Rente von 
gleicher Gattung und gleicher Hohe. Der Eigentiimer eines Waldes hat eine 
gesichertere wirtschaftliche und eine hohere Rechtsstellung als der nur Nutzungs
berechtigte. Der Berechtigte muG die Verluste mittragen, die den belasteten 
Wald durch Kalamitaten und die hiedurch veranlaGte Leistungsunfiihigkeit 
treffen; andererseits hat er aber keinen Auteil an den Ertragssteigerungen 
infolge einer Verbesserung der Wirtschaft des belasteten Waldes, der natiir
lichen Preissteigerung usw. Der Wert des Rechts kann mit der Zeit fUr den 
Berechtigten auch sinken (Steinkohlenbrand statt Holzbrand, l\fassivbau, 
Steigen der Transportkosten). Der Berechtigte muG sich - das ist wenigstens 
die Regel -:- seinen Rechtsbezug anweisen lassen, kann denselben nur zur 
bestimmten Zeit beziehen und ist immerhin von dem guten Willen des Belasteten 
mehr oder weniger abhangig. Das dingliche Recht ist an das belastete Wald
grundstiick und an den berechtigten Hof gebunden, ist nicht iibertragbar, un
teilbar und hinsichtlich seiner Verkehrsfahigkeit beschrankt. Erhalt der Berech
tigte an Stelle seines Rechts einen Wald, dann kann er in demselben Nutzungen 
vornehmen, wann er will, wo er will und wieviel er will, kann Vorgriffe machen 
in Zeiten der Not, kann durch flei.Bige und verstandige Wirtschaft die Ertrage 
steigern, gewinnt durch die Preissteigerung des Holzes, kann Nebennutzungen 
dem Walde entnehmen usw. Dazu kommen fiir den Eigentiimer unter Um
standen noch sonstige Vorteile (eigene Jagd, politischer EinfluG usw.). Eigen
tum muG in einem Kulturstaate ein in seinem Bestande gesicherter Rechts
begriff sein, der Bestand der Servituten und sonstigen Grundlasten hat im 
Laufe der Geschichte schon manche Wandlungen und Abschwachungen er· 
fahren (Jahr 18481); 

Endlich kommt in Betracht, daB der forstliche ZinsfuB auf die Erwerbs
kraft des Waldes begriindet ist und zu den Servituten keine Beziehungen hat. 
Seine tJbertragung auf diese konnte nur dann in Frage kommen, wenn die 
Steigerung des Wertes der Rechtsbeziige mit der Steigerung des Waldwertes 
vollstandig parallel ginge und wenn die gesamte Rente des Abfindungswaldea 
samt dem indirekten Nutzen, den er dem damit Abgefundenen gewahren kann, 
niemals hOher werden kOnnte ala der jeweilige Wert des Rechts. 

In Wiirdigung aller dieser Verhaltnisse steht es mit der Billigkeit nicht im 
Widerspruch, wenn dem Berechtigten fiir den Eintauach von Eigentum gegen 
das dingliche Recht eine entaprechende EinbuBe ail Kapitalwert zugemutet 

Endres, FOlstpolitik. 2. Auf I. 34 
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wird, d. h. wenn die Berechtigung~rente mit einem hOheren ZinsfuB als dem
jenigen, der fiir die Berechnung- des -Kapitalwertes des Abfindungswaldes 
angewendet wird, kapitalisiert Wild. Als unterste Glenze fiir den Berechtigungs
zinsfuB soll der landesiibliche ZinsfuB geIten; eine ErhOhung desselEen um 1/2% 

bedeutet kein ungerechtes Vorgehen gegen den Berechtigten, namentlich wenn 
dieser das Provokationsrecht hat. Auch im sonstigen Erwerbsleben wird der 
Besitz eines frei verfiigbaren Kapitals einer gebundenen hoheren Rente vor
gezogen (Abfindung bei Lebensversicherungen, bei der Arbeiterversicherung, 
bei Eisenbahnuniiillen). 

Die meisten in PreuBen geltenden Gemeinheitsteilungsordnungen schreiben 
das Verfahren 2 vor und bestimmen, daB der Kapitalwert des abzutretenden 
Grundstiickes (Waldes) dem 20fachen Jahreswerte der Berechtigung gleich
zustellen ist. Der BerechtigungszinsfuB betriigt also 5 %. In Hannover, wo nach 
der friiheren Ablosungspraxis die Berechtigungs- und die Waldrente des Abfin
dungswaldes gleichgestellt worden waren, wurde durch die GTO. von 1873 
ebenfalls das Verfahren 2 eingefiihrt. 

Auch nach dem osterreichischen Patent yom 5. Juli 1853 (§ 27) ist der 
Jahreswert der abzulosenden Nutzung im 20fachen Anschlage zu Kapital 
zu schlagen (AblOsungskapital). Der Wert des abzutretenden Grundes ist nach 
dessen Ertragsfahigkeit durch Ubereinkommen oder durch Sachverstandige 
festzusetzen. 

Gegen die fiir den Berechtigten sehr giinstige Gleichstellung der Servitutrente mit der 
Waldrente hat sich auch Danokelmann (Waldgrundgereohtigkeiten, I, 187f., 227) und 
die Versammlung deutsoher Forstmanner zu Dresden 1878 ausgesprochen. Die
selbe faBte folgende Resolution: "Die an Stelle von Geld zu gebenden Feld-, Wiesen- oder 
Waldgrundstiicke miissen naoh Haupt- und Nebenertrag einen dem AblOsungskapitale 
gleiohstebenden Kapitalwert haben." Dabei wurde vorausgesetzt, daB das AblOsungs
kapital mit einem entspreohend hOheren ZinsfuB berechnet wird. 

Die Gleiohstellung wurde befiirwortet von Burckhardt (Aus dem Walde, 9. Heft) 
und G. Heyer (Anleitung zur Waldwertrechnung, 2. Aufl. 1891; in der 3. Auf I. S. 108ff. 
lieB er die Frage offen). 

In PreuSen kann im Bereiche der GTO. nach dem Erg.-G. v. 1850 der Waldeigentfuner 
fiir Holz- und Streurechte Abfindung in Wald gewahren, wenn derselbe zu einer nachhaltigen 
forstmaBigen Benutzung geeignet ist (bei Hochwald mindestens 30 Morgen = 7,66 ha).
Damit stimmen im wesentlichen die Vorsohriften der Rheinischen und der Nassauischen 
GTO. iiberein. In der SohIeswig-Holsteinischen GTO. fehIt die Vorsohrift iiber die Mindest
groBe. 

Naoh der Hannoverischen GTb. v. 1873 ist die Abfindung der den politischen und 
Realgemeinden sowie Genossensohaften zustehenden Holzberechtigungen in bestandenem 
Walde zu gewahren, wenn das abzutretende und verbleibende Forstland zur forstlichen 
Benutzung geeignet bleibt. Nur im Oberharz (Zellerfeld) ist die Waldabfindung unzulassig. 
Dasselbe muB im Reg.-Bez. Kassel und in Hohenzollern bei Holzberechtigungen geschehen, 
wenn der Belastete auf Ablosung provoziert und die Berechtigung in Rohenzollern einer 
Gemeinde, im Reg.-Bez. Kassel einer Genossenschaft oder Gemeinde zusteht. 

In Baden kann nach § 134 des FG. v. 1833 der Belastete Holzrechte durch Abfindung 
mit Wald ablOsen. "Der Entschiidigungsanteil darf gegen den Willen des Berechtigten 
nicht aus getreJUlten Stiicken bestehen, er muB der aufgehobenen .Berechtigung im Werte 
gleichkommen und soweit es hiernach und nach der Ortlichkeit und dem Bestande des 
Waldes moglich ist, den bisherigen Holzbezug des Berechtigten auch fiir die Zukunft decken." 

ElsaS.Lothringen. Nach der V. v. 19. Mai 1857 ist der Reinertrag des Nutzungsrechts 
zu dem 20fachen Betrage zu kapitalisieren. Dazu werden 15% dieses Kapitalwertes und 
der Kapitalwert der Verwaltungskosten des Abfindungswaldes als Vergiinstigung geschIagen. 
Die deutschen Gerichte hielten aber diese Vorschriften nioht fiir bindend. 

B. Landabfindung. 

Dieselbe besteht in der Entschadigung mit Grund und Boden, welcher zur 
landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen oder auch anderweitigen Benutzung 
geeignet ist. 
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Die Abtretung von landwirtschaftHch benutzbarem Boden fUr die Ab16sung 
von Forstrechten ist eine Abfindungsart, welche sich im nordlichen Deutschland 
und speziell in PreuBen herausgebildet hat, wahrend dieselbe in den siiddeutschen 
Staaten nur in einzelnen Zeitperioden ublich war und den neueren Ab16sungs
gesetzen vollstandig fremd geblieben ist. Der Grund fiir diese territoriale Ver
schiedenheit hinsichtlich der Wahl dieses Abfindungsmittels ist zunachst in 
abweichenden forstpolizeilichen Bestimmungen der norddeutschen und siid
deutschen Staaten zu suchen. Durch die Freigabe der Waldwirtschaft in PreuBen 
im Jahre 18H ist es dem belasteten Waldeigentiimer moglich geworden, ab
geholzten Waldboden zur beliebigen Verwendung dem Berecbtigten zu uber
lassen und dazu Teile des belasteten Waldes sclbst zu verwenden. In Siid
deutschland, wo der Aufforstungszwang fUr bestehende Waldflachen seit ErlaB 
der Forstordnungen bestand, war diese Moglichkeit, soweit die Uberfiihrung 
von Waldboden in landwirtschaftlichen Boden in Betracht kam, entweder voll
standig ausgeschlossen oder doch sehr erschwert. Nur in Bayern wurden am 
Anfange des 19. Jahrhunderts, in der Zeit der Staatswaldverkaufe, Waldungen 
als Abfindung gewahrt mit dem ausdriicklichen Wunsche der Regierung, daB 
dieselben gerodet werden. 

In zweiter Linie kam der Landabfindung der groBe Domanenbesitz des 
preuBischen Staates zu statten wie das Bestreben, namentlich in den ostlichen 
Teilen der Monarchie, an Stelle des vorherrschenden GroBgrundbesitzes und in 
Gemenge mit diesem kleine und mittlere bauerliche Wirtschaften zu schaff en 
und damit die SeBhaftigkeit der Bevolkerung zu erhohen. Auch in Braun
schweig wurden Domanenlandereien zur Ab16sung (von Weiderechten) ver
wendet. 

Der Vorteil der Landabfindung ist iiberhaupt weniger auf dem forstpolitischen 
als auf dem agrar- und sozialpolitischen Gebiete zu suchen. 1st es moglich, 
dem kleinen besitzarmen Manne damit zu einem Stuck Ackerland oder Wiese 
zu verhelfen, dann ist sozialpolitisch viel erreicht. Aber die Berechtigungen 
gerade dieser Bevolkerungsschichten sind in der Regel so wenig umfangreich, 
daB dem einzelnen nur selten ein hinreichend groBes Landstiick als Aquivalent 
geboten werden kann. Nur durch genossensehaftliche Vereinigung konnte in 
diesem Falle das Ziel erreicht werden. 

Eine notwendige Voraussetzung fUr die ZweckmaBigkeit der Landabfindung 
ist auch die, daB dem Berechtigten ein Zuwachs an landwirtschaftlichem Areal 
nach Lage seiner okonomischen Verhaltnisse angenehm und niitzlich ist. Dies 
trifft nicht immer zu. Viele Bauernwirtschaften kranken an dem Zuviel an 
Land und kommen daher iiber den. extensiven Betrieb nicht hinaus. 

Wahrend die Waldabfindung nur fUr die AblOsung von Holzrechten geeignet 
ist, lauft es dem Wesen der Landabfindung nicht zuwider, dieselbe auch auf 
Streu-, Weide- und Grasereiberechtigungen auszudehnen. Werden Streurechte 
durch Entschadigung mit landwirtschaftlichem Nutzlande abgelOst, dann ist 
freilich zu besorgen, daB der Abgefundene zur Diingung dieser neuen FIachen 
eigentlich noch mehr Streu als bisher notwendig haben wird, wenn er nicht 
kapitalkraftig genug ist, um sich Surrogate zu verschaffen. 

Das Abfindungsland muB in entsprechender Nahe des Wirtschaftshofes 
liegen, mit dem vorhandenen Besitz arrondiert werden konnen und durch Wege 
zuganglich sein. 

Mit Riicksicht auf diese Erfordernisse gestaItet sich die Auswahl von geeig
netem Abfindungsland viel schwieriger als die eines Abfindungswaldes, bei 
welchem die Lage zum berechtigten Gute leine untergeordnete Rolle spielt. 
Wiinschenswert ware daher, daB die ServitutablOsung durch Landabfindung 

34* 
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mit der Flurbereinigung (Verkoppelung) Hand in Hand geht (Danckelmann 
I, 180). 

Gegeniiber der Geldabfindung hat die Landabfindung mit der Waldabfin
dung fiir den Berechtigten den Vorteil gemein, daB er fiir ein Nutzungsrecht 
voIles Eigentum erhalt, welches einen dauernden Bestandteil des Gutes bildet 
und dessen Gesamtwert unter Umstanden bedeutend erhoht und daB der Wert 
des Bodens mit der Zeit steigt. 

Hinsichtlich der Befugnis des 'Berechtigten, Land als Abfindung verlangen 
zn konnen, gelten die in dieser Richtung bei der Waldabfindung (S. 527) auf
gestellten Grundsatze. Auch fiir die Ausgleichung der Kapitalwerte des Abfin
dungslandes und des Rechtsbezuges sind dieselben Gesichtspunkte maBgebend 
wie bei der Waldabfindung. 

Fiir die Art des Landes, welches als Entschadigung gewahlt wird, kommen 
folgende FaIle in Betracht: 

1. Abfindung in landwirtschaftlichem Nutzlande. 
a) Der Boden befindet sich bereits in landwirtschaftlicher Kultur. 
Es ist nicht ausgeschlossen, daB solche Boden im servitutischen Verbande 

des belasteten Waldes stehen und also mit diesem das belastete Objekt bilden 
(Forstwiesen, friiherer mit Wald bestockter Boden usw.). In der Regel werden 
aber nur solche Landereien in Frage kommen, welche dem belasteten Wald
besitzer gehoren, aber servitutfrei sind. Die Zumutung, Abfindungsland erst 
zu diesem Zweck zu kaufen, steUt kein Gesetz an den Waldbesitzer. Natiirliche 
Voraussetzung ist also, daB der Waldbesitzer Land dieser Art zur Verfiigung 
hat und solches ohne erhebliche StOrung seines ganzen Betriebes entbehren 
kann. 

b) Der Boden muB erst abgeholzt werden. 
In diesem Falle konnen Teile des belasteten Waldes selbst zur Entschadigung 

verwendet werden. Die AblOsung hat daher Kolonisation zur Folge. 
a) 1st der Boden schlecht (absoluter Waldboden), dann ist diese Art der 

Abfindung nach allen Richtungen hin schadlich und unwirtschaftlich. Denn 
weder dem Berechtigten noch der Landeskultur ist damit geniitzt. Es werden 
dadllI'ch in der Mehrzahl der FaIle OdIandereien geschaHen. 

In PreuBen war durch die GTO. v. 1821 die Landabfindung in weitgehendstem MaBe 
vorgeschrieben. Da infolgedessen viele schlechte WaldbOden der Landwirtschaft zugewendet 
wurden, welche auf die Dauer bei dieser Benutzung einen Reinertrag abzuwerfen nicht 
imstande waren, wurde im Erg.-G. v. 1850 die Bestimmung getroffen, daB Abfindung in 
Land nur dann zulassig ist, "wenn dasselbe zur Benutzung von Acker oder Wie~e geeignet 
ist, und in dieser Eigenschaft nachhaltig einen hBheren Ertrag als durch die Benutzung 
zur Holzzucht zu gewahren vermag" (Art. 10). 

{3) 1st der Boden gut und zur landwirtschaftlichen Benutzung mehr geeignet 
als zur forstlichen, dann ist yom volkswirtschaftlichen Standpunkte aus gegen 
diese Abfindungsart nichts einzuwenden. 

Bei der Wertsermittlung diirfen die bedeutenden Kosten fiir Urbarmachung 
des Waldbodens nicht auBer Ansatz bleiben. 

1st der zur Abfindung bestimmte Holzboden noch mit Bestanden bestockt" so muE 
dem Waldeigentiimer ~ine langere Frist zur Abholzung gewahrt werden, um ihn gegen 
Verlust zu schiitzen (Uberfiillung des Holzmarktes, Jahre mit niederen Holzpreisen). In 
PreuBen betrag~ diese Frist 3 Jahre (Hannover 5 Jahre). Bis zur vollstandigen Ab
raumung und tJbergabe des Entschadigungslandes hat der Waldeigentiimer eine dem 
Ertragswerte der noch nicht abgetretenen Flache entsprechende Geldrente dem Berech
tigten zu zahlen (Erg.-G. Art. 10). 

2. Abfindung in nur forstlich benutzbarem Lande. 
Mit Boden, der erst aufgeforstet werden muE, ist dem einzelnen wohl sehr 

selten gedient; denn es erwachsen ihm zunachst nur Kosten fiir die Wieder-
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kultur, ohne daB vor dem Ablauf von Dezennien Einnahmen erzielt werden 
Mnnen. Daher ist diese Abfindungsart hOchstens noch fiir kapitalkraftige 
Gemeinden, Genossenschaften usw. geeignet. 

3. Abfindung in sonstigem Nutzlande. 
In Betracht konnen kommen: Torffelder fiir Brennholzrechte, Streuwiesen, 

Schilfflachen fiir Streurechte usw. 
In Prellllen ist in Ermangelung einer Einigung der Parteien die Landabfindung gesetz. 

liche Regel. und zwar mit Teilen des belasteten Landes seIber unter Ausweisung der fiir 
jeden Teilnehmer notigen Wege und Triften. Es konnen aber auch passend gelegene 
bisher nicht belastete Grundstiicke zur Abfindung verwendet werden (GTO. §§ 64, 66, 95), 
ohne daB der Waldbesitzer indessen hiezu gezwungen werden kann. Ausgeschlossen ist 
die I..andabfindung und an ihre Stelle tritt die Geldabfindung, wenn dem Berechtigten eine 
Entschadigung in Land nicht so gegeben werden kann, daB er dasselbe zum abgeschatzten 
Werle zu nutzen vermag, wenn er durch die Geldrente in den Stand gesetzt wird, sich die 
abgelOste Nutzung zu beschaffen (GTO. § 77), ferner bei Berechtigungen zur Mast, zum 
Harzscharren und zur Fischerei (GTO. § 117, Erg.-G. Art. 5, 6). 

In Bayern WIIrde nach dem ErlaB des Forstgesetzes die Waldabfindung nur noch dann 
in einzelnen Fallen gewii.hrt, wenn der Boden zur landwirlschaftlichen Benutzung, zu 
Wiesen oder Felder geeignet war und nie Bodenproduktion im allgemeinen dadurch gesteigert 
wurde. (Forst!. Mitteil. 1869, 15. Heft, 131.) 

Auch in Osterreieh ist im Patente von 1853 die Landabfindung vorgesehen. 

c. Geldabfindung. 

Die Geldabfindung kann in Form von Geldkapital oder Geldrente gewiihrt 
werden. Sie ist anwendbar zur Ablosung aller Forstrechte, bildet das einfachstp 
und bequemste Entschiidigungsmittel und hat infolgedessen im Laufe der Zeit 
das trbergewicht fiber die Abfindung mit Wald und Land gewonnen. 

Vom Standpunkte des Berechtigten kommen fiii- die Geldabfindung 
im allgemeinen folgende Punkte in Betracht: 

1. Die Kaufkraft des Geldes sinkt mit fortschreitender Zeit. Es ist daher 
moglich, daB in der Zukunft die GroBe der Ablosungssumme oder Rente 
den Wert des Nutzungsgegenstandes numerisch nicht mehr aufwiegt, nament
lich wenn es sich um Forstrechtsbeziige handelt, deren Wert immer steigt 
(Bauholz). . 

Die seit dem Zusammenbruch Deutschlands eingetretene Geldentwertung 
wird die Geneigtheit der Berechtigten zur Ablosung ihrer Rechte mit Geldkapital 
in Zukunft nur ausnahmsweise in die Erscheinung treten lassen. 

2. Unter Umstanden sind die abgelosten, fiir den Berechtigten unentbehr
lichen Nutzungen fiir Geld nicht erhiiltlich (Streu, Waldweide), so daB der 
Berechtigte zur .Anderung seines bisherigen Wirtschaftsbetriebes gezwungen 
sein kann. 

3. Geldabfindung gewahrt dem Berechtigten keine Arbeitsrente wie die 
Landabfindung. 

4. Die Ablosung mit Geld gibt dem Berechtigten disponibleBarmittel an 
die Hand und kann ihm privatwirtschaftliche Vorteile bringen, indem er mit dem 
Geld sich billigere oder ergiebigere Ersatzmittel fiir die bisherigen Nutzungen 
verschafft (Steinkohlen fiir Brennholz, Verwendung von Stein und Eisen an 
Stelle des Bauholzes, von Futtermitteln an Stelle der Ernahrung der Tiere 
durch Weide, von Torfstreu anstatt Waldstreu), mit dem Abfindungskapital 
Schulden tilgt, seinen Wirtschaftsbetrieb verbessert usw . 

. Vom Standpunkte des Waldbesitzers aus hat die Geldabfindung 
den Vorzug, daB sein Waldeigentum ungeschmalert erhalten und nach Wegfall 
der Roohte eine vorteilhaftere Bewirtschaftung moglich wird. 
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a) Abfindung mit Geldkapital. 

Del' Eintausch von Geldkapital gegen das Nutzungsrecht bedeutet die voll
standige LoslOsung des Wertes des dinglichen Rechtes von dem berechtigten 
Gute. Denn del' Berechtigte empfangt das Kapital personlich zur freien Ver
fiigung. Wahrend bei del' Wald- und Landabfindung del' Wert des Forstrechts 
beim Gute verbleibt und demselben nul' in anderer Form einverleibt wird, 
findet durch die AblOsung mit Kapital eine ewige Trennung des Rechtswertes 
von seinem bisherigen Trager, dem herrschenden Gute, statt. Um den Wert 
des Forstrechts wird daher del' Verkehrswert des berechtigten Anwesens ver
ringert und damit auch die Belehnungsfahigkeit mit Hypotheken. Infolge
dessen steht auch den Hypothekenglaubigern ein Einspruchsrecht gegen diese 
Art del' Abfindung zu, wenn damit die Sicherheit ihres Guthabens gefahrdet 
wird. - Auf den Umstand, daB das Geldkapital vel'schwendet werden kann, 
ist kein Gewicht zu legen. Ein leichtsinniger Grundbesitzer hat auch sonst 
geniigend Mittel zur Hand, seine Wirtschaft herunterzubringen. 

Dem Waldeigentiimer kann die Aufbringung des Ab16sungskapitals unter 
Umstanden schwer fallen. In del' Regel wird er abel' in del' Lage sein, durch 
Aufnahme einer Hypothek odeI' durch den Abtrieb hiebsreifer Bestande sich 
zu helfen. Sehr gute Dienste konnen fiir die Vermittlung der Geldabfindung 
die Rentenbanken und sonstige Kreditanstalten leisten. 

Der Feststellung des Geldkapitals muB die Festsetzung des durchschnitt
lichen Jahreswertes der Servitut vorangehen (Berechtigungsrente). Fraglich 
ist, mit welchem ZinsfuB die Kapitalisierung erfolgen solI. 

Wird die Forderung gestellt, daB del' Berechtigte in den Stand gesetzt werden 
solI, mit dem Zinsenertrag des sichel' angelegten Kapitals eine dem Werte seines 
bisherigen Rechtsbezuges gleiche jahrliche odeI' periodische Einnahme zu erzielen, 
damit er sich den abgelosten naturalen Rechtsbezug in del' Zukunft kaufen 
kann, dann darf nur del' landesiibliche ZinsfuB fiir sichel' angelegte Kapitalien 
(Anlagewerte) zugrunde gelegt werden. Allerdings wird damit diesel' Forderung 
nul' so lange geniigt, als del' landesiibliche ZinsfuB del' gleiche bleibt und del' 
Preis del' Forstprodukte, namentlich jener des Holzes, nicht steigt. Wollte 
man dem Sinken des ZinsfuBes einerseits und del' Steigerung del' Holzpreise 
andererseits fiir die Zukunft Rechnung tragen, dann miiBte man einen niedrigeren 
als den landesiiblichen ZinsfuB anwenden. 

Gegen diese Gleichstellung von Berechtigungsrente und Geldkapitalrente 
sprechen indessen dieselben Erwagungen wie gegen die Gleichstellung del' 
Berechtigungsrente und del' Waldrente bei del' Waldabfindung. Auch del' Besitz 
eines nach freiem Ermessen verfiigbaren Geldkapitals ist privatwirtschaftlich 
hoher zu bewerten als del' Bezug einer wenn auch noch so sicheren und den 
Zinsenertrag des Kapitals iibersteigenden Rente. Ais Kapitalbesitzer ist del' 
Abgefundene ein wirtschaftlich freierer Mann wie als ein an die Scholle gebun
dener Forstberechtigter. Es geschieht daher dem Berechtigten kein Unrecht, 
wenn die Kapitalisierung del' Berechtigungsrente mit einem ZinsfuB erfolgt, 
del' hoher ist als del' landesiibliche, und wenn dam it die Kapitalrente geringer 
wird als die Berechtigungsrente. 

Wird di.~ Forderung erhoben, daB bei Feststellung des Abltisungskapitals aile in Zukunft 
moglichen Anderungen in der Art der Ausiibung und im Werte der Berechtigung fiir beide 
Interessenten Beriicksichtigung finden, dann ist praktisch jede Berechtigung unabltisbar. 
Die Befreiung des Grundeigentums ist ohne gesetzliche GewaltmaBregeln eben nicht moglich. 

Die 7. Versammlung deutscher Forstmanner faBte 1878 folgende Resolution: 
"Das Abltislmgskapital ist in der Weise zu bestimmen, daB der durch das Gutachten Sach
verstandiger ermittelte, zur Zeit der Ablosung bestehende erntekostenfreie Jahreswert 
der Gerechtsame nach Abzug alIer Gegenleistungen der Berechtigten mit einem nach MaB-
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gabe einer sicheren Geldanlage durch die Landesvertretung festzusetzenden Zinsfu13e 
kapitalisiert wird." Hiezu hatte Danokel mann den Antrag gestellt, den Kapitalisierungs
zinsfuB (BereohtigungszinsfuB) mit Riioksioht auf die Art der Servitutnutzung und deren 
steigenden oder abnehmenden Wert fiir das bereohtigte Grundstiick festzustellen, bei 
steigender Tendenz also kleiner, bei fallender groBer anzunehmen. Dieser Antrag wurde 
mit Recht abgelehnt im Hinblick auf die Unsicherheit der Vorausbestimmung der Bewegung 
der Werte und die Schwierigkeit der Durchfiihrung solcher Bestimmungen. In seinen 
"Waldgrundgerechtigkeiten" I, 155f. halt Dan ekel mann aber an seinem Standpunkte fest. 

b) Abfindung mit Geldrente. 

Es sind zu unterscheiden einerseits standige (feste) und veranderliche Renten, 
andererseits ewige und zeitliche Renten. - Standige Geldrenten bleiben sich 
immer gleich. Veranderliche Geldrenten sind in Geld umgesetzte Naturalrenten 
mit gleichem Naturalbetrage, der aber nach den wechselnden Preisen jahrlich 
oder periodisch verschieden bewertet wird. Ewige Renten sind nicht durch 
Kapital ablosbar; sie vertragen sich nicht mit dem Begriffe der AblOsung und 
sind daher selten gesetzlich zugelassen. Zeitrenten sind so bemessen, daB sie 
nach einiger Zeit aufhoren; sie enthalten nicht nur den jahrlichen Wert 
des N utzungsrechtes, sondern neben diesem noch eine Amortisationsquote 
(Annuitat bei Ablosung der bauerlichen Lasten). Sie kommen dann in Be
tracht, wenn das Geldkapital auf einmal nicht erlegt werden kann. 

Die Geldrentenabfindung ist keine Grundbefreiung, sondern nur eine andere 
Form der Grundbelastung. Sie gewahrt dem Berechtigten eine dauernde und 
sichere Einnahme und bleibt ein Bestandteil des berechtigten Gutes (Danckel
mann I, 245). Durch die veranderliche Geldrente wird der Berechtigte vor 
einer durch das Sinken des Geldwertes und durch die Steigerung der Forstpro
duktenpreise moglichen Schadigung bewahrt; dagegen kann die Festsetzung 
des jahrlichen und periodischen Wertes des Nutzungsobjektes zu Streitigkeiten 
fiihren. Sie bedeutet mehr Regulierung als AblOsung. Die standigen Geldrenten 
sind iiberall durch Erlegung des Kapitals fUr ablosbar erklart; dadurch geht 
diese Ablosungsart in Geldkapitalabfindung iiber. 

Dem Zwecke der AblOsung dient nur die Ablosung mit Geldkapital, nicht 
mit Geldrente; denn nur durch erstere wird der Waldeigentiimer "befreit". 
W enn es indessen dem Belasteten schwer lant, groBere Summen zur AblOsung 
aufzubringen, dann ist die Geldrente bequemer und bildet die erste Etappe 
der Ablosung. Volkswirtschaftlich kann die Rente gegeniiber dem Kapital 
den Vorzug verdienen, wenn die Berechtigten ewige Personen sind (Gemein
den usw.). 

In PrenBen findet ausschlieBlich Geldabfindung statt bei Mast- und Harzberechtigungen. 
Sonst subsidiar und unter gewissen Voraussetzungen (vgl. Danckelmann, WG. I, 235ff.; 
Donner 106, 110). - Veranderliche Geldrenten auf der Grundlage des jahrlichen Roggen
preises flir die festgesetzte unverandcrliche Roggenrente waren in der GTO. v. 1821 vor
gesehen (1850 beseitigt). 

Bayern s. S. 517. 
In Wiirttemberg (G. v. 26. Marz 1873) ist flir Stren., Graserei- und Weiderechtsablosung 

die Geldabfindnng gesetzliche Regel. - ZinsfuB 5%. 
In Baden ist nur ffir die Ablosung von Streu-, Weide·, Mast- und Harzberechtigung 

Entschiidigung in Geld zu leisten (FG. 1833, § 135). 
Nach dem Code forestier konnen aIle Rechte, welche nicht Holzrechte sind, nur durch 

Geldentschiidigung abgelost werden (Art. 64). 
AuBerdem sind die Renten fiir abl08bar erklart in Olden burg, Saohsen-AI ten burg, 

Braunsohweig, Gotha. Lippe-Detmold, ReuB j. L. mit dem 25fachen Betrag, in 
Sachsen, Weimar, Anhalt, Waldeck, ReuB ii. L. mit dem 20fachen Betrag, in Mei
ningen, Schwarzburg-Rudolstadt und -Sondershausen mit dem 18fachen Betrag. 
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VII. Bedeutung und Entstehung der Forstrechte. 
1. 1m allgemeinen. 

Die altesten Forstrechte gehen sehr wahrscheinlich auf die Inforestierung 
der Konigswaldungen in der Karolingerzeit zUIiick (vgl. S. 5). Da durch diesen 
Akt der AusschlieBung bestimmter Waldgebiete von der freien Benutzung 
die Anwohner dieser "Forste" die notwendigen Waldprodukte (Holz, Weide, 
Mast) verloren hatten, muBte ihnen die weitere Nutzungsbefugnis in Form 
eines besonderen Zugestandnisses, das spater zum Recht WUIde, eingeraumt 
werden. Diese altesten Vergiinstigungsabgaben muBten die Nachfolger im 
Besitz der Forste, die Grund- und Landesherrn, anerkennen und weiter gewahren. 
Weitelhin WUIden in den Konigswaldungen Kirchen und Klostern sowie deren 
Untertanen regeImaBige Nutzungen zugestanden, ebenso den in den koniglichen 
Bannforsten angesiedelten Waldhufeninhabern. 

Die Landesherrn raumten allen jenen Untertanen, die nicht von ihren Grund
herren mit Waldprodukten versorgt welden konnten, "aus Gnaden" Nutzungs
beziige gegen ein kleines Entgelt ein, sicherten sich damit regelmaBige Abnehmer 
ffir ihre Waldnutzungen und den Vorteil einer Einnahme aus ihren Waldungen. 
Namentlich die spateren Brennholzrechte sind auf diese Vorgange zuriick
zufiihren (Forstzins in Siid- und Mitteldeutschland, Heidemiete in Norddeutsch
land). Oft waren die Vergiinstigungsabgaben das Entgelt ffir geleistete Jagd
dienste und erlittene Wildschaden. 

Die von den Konigen und Landesherren gewahrten Nutzungen waren 
urspriinglich wohl ausnahmslos Vergiinstigungen (precaria) zur Deckung des 
Hausbedarfs. Erst unter dem EinfluB des romischen Rechts WUIden sie spater 
durch Verjahrung zu Servituten. 

Sehr viele Forstrechte entstammen den friiheren grundherrlich-mark
genossenschaftlichen und grundherrlich-bauerlichen VerhaItnissen. Durch die 
'Obergriffe der Grundherrn in das Eigentum der Markgenossenschaften wurden 
diese zu Nutzungsberechtigten herabgedriickt. Da wo die Besiedluug des Landes 
durch die Grundherrn erfolgte, muBte den Ansiedlern die Gewahr ffir den Bezug 
der notwendigen Waldnutzungen zugesichert welden (Waldhufen). 

Ferner wurden den Handwerkern sowie neu gegriindeten Stadten und 
Markten Forstnutzungen zugestanden. 

Endlich sind viele Forstrechte auf rein privatrechtliche Vorgange bei Besitz
veraJl~erungen, LOsung von SchuldverhaItnissen, Erbabfindungen usw. zuriick
zufiihren. 

Mogen die Forstrechte aus diesem oder jenem Grunde entstanden sein, 
so fuBen sie doch aIle auf dem Boden der Naturalwirtschaft der fliiheren 
Jahrhunderte. Aus dieser entwickelte sich in bezug auf die Benutzung der Wal
dungen zwischen der bauerlichen Bevolkerung und den Waldbesitzern (Landes
herrn und Grundherrn) ein mehr oder minder zwingendes Rechts- und Ab
hangigkeitsverhaItnis, das im Laufe der Zeit immer mehr zugunsten der 
Empfanger ausgestaltet WUIde. Die Moglichkeit des Bezuges von Holz, Weide 
und Mast aus den noch in erreichbarer Nahe gelegenen Waldungen bildete ffir 
die bauerliche Bevolkerung die Grundlage ihrer Existenz. 

Soweit nicht im Einzelfall das Gegenteil erweislich ist, lauteten aIle Bezugs
anspriiche urspriinglich auf den Bedarf. Damit war die Eingrenzung auf 
einffir den Wald ertragliches MaB gegeben,da die einfachen Lebens-, Wohnungs
und AgrarverhaItnisse der landlichen Bevolkerung den Umfang des Bedarfs 
einschrankten. Diese Verhaltnisse anderten sich von der 2. Halfte des 18. Jahr
hunderts ab durch die Umstellung des landwirtschaftlichen Betriebes von 
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der Dreifelderwirtschaft in die Fruchtwechselwirtschaft und der damit Hand 
in Hand gehenden Intensivierullg der Landwirtschaft. Nunmehr wuchs auch 
der Bedarf an Nutz- und Bl'ennholz, im Bergland an Waldweide, und in vielen 
Gegenden trat an die Stelle der Waldweide der Bedarf an Waldstreu. Als man 
dann im 19. Jahrhundert zur Fixierung der Rechtsbeziige iiberging, war deren 
Umfang meist miBbrauchlich bereits so ausgedehnt, daB ihre Befriedigung 
zum Hemmnis fiir die Entwicklung der Waldwirtschaft wurde. 

Mit der Aufhebung der alten Agrarverfassung und der Losung der natural
wirlschaftlichen Beziehungen zwischen dem Bauernstand einerseits und den 
Grundherren und dem Staat andererseits sind die natiirlichen Voraussetzungen 
fiir die Existenzberechtigung der Forstrechte in Wegfall gekommen. Mit geringen 
Ausnahmen haben sie auch ihre frUhere volkswirlschaftliche Bedeutung vollig 
verIoren. Die Bestrebungoo auf Ablosung der Forstrechte, die mit dem Beginn 
des 19. Jahrhunderls iiberall in Deutschland einsetzten, hatten in den meisten 
Staaten mit der Zeit volloo Erfolg. Nur in Bayern ist die Ablosung in groBerem 
Umfange nicht gelungen. Dies ist um so mehr zu bedauern, als nunmehr fest
steht, daB die AblOsung der Forstrechte in jenen Staaten, in welchen sie in der 
Hauptsache durchgefiihrt ist, keinerIei Nachteile fiir die bauerliche Bevolke
rung zur Folge hatte. Denn niernand wird den Nachweis erbringen konnen, 
daB der Bauernstand in Sachsen, WUrttemberg, Baden, Hessen usw. schlechter 
daran sei wie der in Bayern, weil jener keine Forstrechtsbeziige mehr genieBt. 

Die forstwirtschaftliche Wirkung der Forstrechte war in allen Jahrhunderten 
schadlich. Der schlechte Zustand der Staatswaldungen im 18. Jahrhundert 
war in erster Linie auf die Art der Ausiibung der Forstberechtigungen zuriick
zufiihren. Zwischen darnals und jetzt besteht aber der groBe Unterschied, daB 
der schlechte Waldzustand die Volkswirtschaft weniger schadigte als die heute 
den belasteten Waldungoo aufgezwungene unrationelle Wirtschaftsfiihrung. 
Vor der Mitte des 19. Jahrhunderts konnte auch der Ertrag der miBhandelten 
Waldungen den Bedarf der diinnen Bevolkerung und der gering entwickelten 
Industrie noch decken, heute reicht auch die Erzeugung der gehobenen Forst
wirtschaft fiir die deutsche Volkswirtschaft nicht mehr aus und jeder Kubik
meter Holz, der infolge der For&t~echte weniger erzeugt wird, muB aus dem 
Ausland eingefiihrt werden. Die Existenz von Forstrechten beengt den Waldbau, 
insbesondere die Wiederverjiingung, stort den Nutzungsbetrieb, zehrt direkt 
und indirekt an der Bodenkraft des Waldes und macht eine Rationalisierung 
des Forstwirtschaftsbetriebes unmogli ch. 

Ferner liegen viele Beispiele dafiir vor, daB die Forstrechte eine geradezu 
demoralisierende Wirkung auf einzelne Berechtigte ausiiben. Sie fUhlen sich 
nicht mehr als Glieder einer Volksgemeinschaft mit sittlichen offentlichen 
Pflichten, sondern sie stelleR sich dem Staat als dem Belasteten direkt feindlich 
gegeniiber, spielen immer die Bedriickten und treiben aus Trotz mit den Rechts
beziigen Verschwendung. Ferner lii.Bt sich der Beweis dafiir erbringen, daB 
umfangreichere Forstrechte die wirtschaftliche Initiative der Berechtigten 
lahmen, ahnlich wie die Allmendnutzungen eine gewisse Sorglosigkeit auslosen 
und die Beibehaltung veralteter Zustande und Einrichtungen veranlassen. 

2. Holzberechtignngen. 

A. Bauholzrechte. 
1. Der Umfang der Bauholzbedarfsberechtigungen bemiBt sich grundsatz

lich nach dem Bediirfnis der urspriinglich berechtigten Gebaude. Damit ist 
aber im Zweifelfalle der Belastete nicht von der Verpflichtung entbunden, fiir 
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ein vergrollertes Bediirfnis des berechtigten Gutes, welches durch intensiveren 
Betrieb oder durch sonstige notwendige wirtschaftJiche Anderungen des Betriebes 
derselben Art veranlallt wird, aufzukommen. Diesen Standpunkt vertritt auch 
das Biirgerliche Gesetzbuch, wenn auch der diesbeziigliche § 1019 auf bestehende 
Berechtigungen keine riickwirkende Kraft hat. 

In Hayern bestehen hieriiber keine speziellen gesetzIichen Bestimmungen. BemiBt 
sich das Bauholzrecht nach dem Bediirfnis des berechtigten Gutes, dann kann ein durch 
die Art und Weise der Bewirtschaftung des berechtigten Gutes hervorgerufenes groBeres 
Bediirfnis einen Anspruch auf Berechtigungsbauholz zum Zwecke der GebaudevergroBerung 
geben. Dieser Grundsatz liegt im gemeinen Rechte und ist durch ein oberstrichterliches 
Erkenntnis von 1858 anerkannt (Gang hofer, FG. 3. Aufl. Art. 28 Note 1). Sind die Dimen· 
sionen der berechtigten Gebaude fixiert, dann trifft derselbe seibstverstandlich nicht zu. 

Nach dem preuBischen Landrecht erstreckt sich eine Bauholzberechtigung "nur auf 
dasjenige, was zur Unterhaltung oder Wiederherstellung der zur Zeit der Verleihung des 
Rechts vorhanden gewesenen Wohn. und Wirtschaftsgebaude erforderlich ist. Zu neuen 
Anlagen darf also der belastete Wald das Bauholz nicht hergeben. Wenn jedoch die ver
anderten Umstande oder vermehrten Bediirfnisse des berechtigten Gutes eine Verlegung 
oder Erweiterung der anfanglich vorhanden gewesenen Gebaude notwendig machen, so 
kann auch dazu das Bauholz aus dem helasteten Walde genommen werden." (I, 22, § 208 
bis 210; vgI. Danckelmann, WG. II, 68.) 

2. In Bayern liegt in der Bauholzberechtigung nicht die selbstverstandliche 
Befugnis, das zur inneren Einrichtung des Gebaudes notwendige Holz zu fordern. 
Ein derartiger Anspruch mull auf einen besonderen Rechtstitel gegriindet 
sein 1). - Nach dem Rechte in der Rheinpfalz wird unter Bauholz nur jenes 
Stammholz verstanden, welches yom Zimmermann zu Bauten verarbeitet 
werden muB 2). - In PreuSen wird zum Bauholz alles Holz gerechnet, welches 
sowohl zu den Hauptbestandteilen des Gebaudes als zu dem seiner Bestimmung 
entsprechenden inneren Ausbau erforderlich ist 3). - In Baden fallen unter 
Bauholz auch die Schnittwaren, Geriiststangen, Zaunholz und Brunnenteichel
holz (FG. § 115). 

3. Dad bei einem Bau aus baupolizeilichen Griinden Holz nicht mehr 
verwendet werden, sondern ist ganzer oder teilweiser Massivbau vorgeschrieben, 
dann kann der Berechtigte keinen Anspruch auf Bauholz bzw. Entschadigung 
erheben. In diesem FaIle ruh t das Recht. 

In Hayem folgt dies schon aus Art. 28 des Forstgesetzes, laut welchem bei Bauholz
berechtigungen, welche nicht auf ein bestimmtes jahrIiches MaB festgesetzt sind, der Berech
tigte gehalten ist, jedesmal vorerst den Bedarf und nachfolgend die wirkliche Verwendung 
auf Verlangen des Verpflichteten geniigend nachzuweisen. Gleichwohl gewahrt die Staats
forstverwaltung fiir den Entgang der Forstrechtsnutzung in den Staatswaldungen eine 
Entschadigung, wenn der Berechtigte zur Einl5sung des Bauholzrechtes bereit ist. 

Auch nach preuBisehem Rechte besteht keine Verpflichtung zur Entschadigung; die 
St.aatsforstverwaltung gewahrt eine solche nicht (Danckelmann II, 70). 

4. Verwendet der Berechtigte freiwillig an Stelle von Holz Steine, Eisen 
usw., so hat er ebenfalls keinen Anspruch auf Entschadigung. Das Recht ruht. 

Die bayerisehe Staats£orstverwaltung verabfolgt aber trotzdem dem Berechtigten das 
Bauholz zu beliebiger Verwendung oder vergiitet den Wert dieses Holzes in Geld. - Die 
preuBisehe Staats£orstverwaltung sichert dem Berechtigten die bare Vergiitung des Tax
werts des zu ersparenden Holzes zu. 1m FaIle der Ablosung bemiBt sich jedoch die Abfin· 
dung nur nach dem Holzbediirfnisse des Massivbaues. (Schlieckmann 478; Danckel
mann II, 71.) 

5. 1st der Berechtigte gegen Feuerschaden versichert, dann muB ihm 
trotzdem fiir den Neubau des abgebrannten Hauses das Bauholz verabfolgt 
werden. Der Anspruch erlischt jedoch, wenn das Gebaude iiberhaupt nicht 
mehr oder auf einem nicht berechtigten Grundstiick errichtet wird. 

1) Ganghofer, FG., 3. Auf I., S. 69. - Roth, Forstrecht, 281. 
2) Schwarz 68. - 3) Schlieckmann 475. - Danckelmann WG. II, 64. 
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6. Das Bauholz muB in der Regel innerhalbeiner bestimmten Frist ver
wendet werden. 

Zwei Jahre in: Bayern (FG. Art. 28), Oberharz (V. 1867), Baden (FG. § 108), ElsaB
Lothringen und Frankreich (Code for. Art. 84), Rheinpfalz. - In PreuBen sind die Pro
vinzialforsttlrdnungen maBgebend; vielfach wird eine Frist von 18 Monaten ala gesetz
lich betrachtet (Schlieckmann 478). 

Der Bedarf und die bestimmungsgemaBe Verwendung des Bauholzes mull 
in der Regel nachgewiesen werden. 

7. Die Bedeutung der Bauholzberechtigungen. Die Frage, ob die 
Beseitigung der bestehenden Bauholzrechte yom nationalokonomiscben Stand
punkte aus tunlich und forstpolitisch wiinschenswert ist, ist ohne jede Einschran
kung zubejahen. Sie fiihren zu einer unwirtschaftlichen Konsumtion des Holzes, 
indem Holz noch zu Zwecken verwendet wird, fiir welcbe Stein und Eisen 
bessere Dienste tun. Sie fiihrerl aber aullerdem noch zur Holzverschwendung, 
weil zum Bau und zur Reparatur der berechtigten Gebaude oft noch unnotig 
starke und oft besonders wertvolle Holzsortimente gefordert werden, die der 
Bauherr niemals verwenden wiirde, wenn er sie um bares Geld kaufen miillte. 
Fiir ein Staatsgebiet wie das Deutsche Reich, welches seinen Nutzholzbedarf 
nur durch den Bezug aus dem Auslande voll decken kann, bedeutet eine solche 
Verschwendung eine Beeintrachtigung des Nationalvermogens. Auf die Lebens
haltung und den Wohlstand der Bevolkerung haben Bauholzrechte nicht den 
mindesten Einflull. 

Fiir den belasteten Waldeigentiimer sind unter allen Holzrechten die Bauholz
recbte die ungiinstigsten. Da der Verbrauch an diesem Rechtholz jahrlich 
wechselt und weder quantitativ noch qualitativ vorausbestimmt werden kann 
(Brandfalle I), wird die Betriebsfiibrung beeintrachtigt und unsicher und die 
Einhaltung der ortlich vorteilhaftesten Wirtschaftsart unmoglich. Um auch 
grolleren Anforderungen gegeniiber geriistet zu sein, kann die Ausnutzung 
des Waldes nicht in rationeller Weise erfolgen und sind Opfer an Zuwachs der 
Bestitnde unvermeidlich. Weil die Berechtigungshol7er meistens ganz bestimmte 
Dimensionen haben miissen, ist der Waldbesitzer oft gezwungen, dieselben im 
ganzen Walde zusammen zu suchen, die Bestande zu durchlochern uder iiber
haupt die ,unrentable Plenterwirtschaft einzuhalten. Oft erweisen sich die 
Stamrne nach ihrer FiiJlung fiir den bestimmten Zweck nicht tauglich und 
miissen durch andere ersetzt werden. Die dem Waldbesitzer zur Verfiigung 
bleibenden Baumteile (Gipfel, Aste) sind, weil iiberall zerstreut, oft nur schwer 
zu verwerten. Sind die Bauholzrechte zahlreich, dann wird innerhalb des be
lasteten Waldgebietes die Bildung normaler Holzpreise wesentlich alteriert. 
namentlich auch deswegen, weil die auswartigen Holzhandler auf jahrlich 
sich gleichbleibende Holzangebote nicht rechnen konnen und deshalb solche 
Gebiete meiden. Dazu kommt die Erschwerung der Verwaltung eines solchen 
Waldes: der Beamte muB jeden einzelnen Baum aussuchen und anweisen, 
den Bedarf und die Verwendung des Holzes kontrollieren (nach 2 Jahren!), 
unbillige Forderungen zuriickweisen usw. Der Betrug gehort dabei zur Tages
ordnung. 

Die Berecbtigten halten an den Bauholzrechten fest in der Hoffnung auf 
die ErMhung der Ablosungssumme infolge der steigenden Holzpreise, mit 
Riicksicht auf die Sicherung ihres Realkredits und in dem beruhigenden Gefiibl, 
mit dem sie groBeren Baufallen entgegensehen konnen. Allein diese Vorteile 
sind in der Hauptsache doch nur imaginar, wenn man erwagt, daB auch ein 
hOheres Ablosungskapital in der Zukunft den Zinsverlust des friiher beziehbaren 
kleineren Kapitals nicht immer aufwiegt, daB mit dem Gelde Schulden getilgt 
werden konnen und ein Massivbau zweckmaBiger und auf die Dauer wohlfeiler 
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ist als ein Holzbau. Gegen Brandschaden kann sich der Berechtigte versichern. 
Das gleiche gilt iibrigens auch fiir sonstige NutzholzbeJechtigun.gen. 

Aus den Staatswaldungen des bayerischen Forstamts Marquartstein-West muBten 
1896 fiir den Wiederaufbau des abgebrannten Gasthauses zur Post zu Grassau am Chiem
see 1834 fm Nutzholz im Rechtswege abgegeben werden! 

B. Brennholzrechte. 
1. Nach der rechtlichen Seite hin bieten die Brennholzrechte keine wesent

lichen Besonderheiten. Dail preuBische Landrecht bestimmt, daB der Berech
tigte sein Bediirfnis nicht auf mehrere Jahre vorausnehmen, sondern dasselbe 
nur fiir jedes Wirtschaftsjahr besonders fordern kann. In B ayern ist bei Bedarfs
berechtigungen der Berechtigte schuldig, Eliibrigungen von einem Jahre. auf 
das andere zu iibertragen_ 

Nach allgemeinen Rechtsgrundsatzen konnen die Berechtigten veranlaBt 
werden, bei eintretenden Naturereignissen (Insektenschaden, Windbruch usw.), 
wenn groBe Holzmassen anfallen, einen verhaltnismaBigen Teil vorauszunehmen, 
weil der Zufall aIle diejenigen, welche dingliche Rechte an einer Sache besitzen 
und Nutzungsbe£ugnisse auszuiiben haben, verhaltnismaBig trifft. Dies liegt 
auch im eigenen Interesse der Berechtigten, weil sie sonst spater Einschran
kungen ihrer Beziige ohne Entsehadigung zu gewartigen hatten (vgl. Roth, 
Forstrecht 286). 

2. Bedeutung der Brennholzre ch te_ Rechte auf Scheit-, Prugel- und 
Astholz, die aus dem gesunden Material des· jahrlichen Abnutzungssatzes 
befriedigt werden miissen, sind volkswirtschaftlich dann besonders schaden
bringend, wenn vermoge ihres groBen Urn£anges Nutzholz zu Brennholz ver
schnitten werden muB. Die Bedeutung dieser Rechte wurde in den meisten 
Gegenden durch die Verwendung der Steinkohlen und anderer Brennholz
surrogate ganz wesentlich abgeschwacht. W 0 diese Surrogate leicht und billig 
erhaltlich sind und trotzdem nicht benutzt werden, weil das Brennholz auf 
dem Berechtigungswege bezogen werden kann, bedingt dieser Rechtszustand 
ebenfaIls Iiicht zu unterschatzende volkswirtschaftliche Verluste. Da Brenn
material in Deutschland iiberall fiir Geld kauflich ist, bilden die Brennholz
rechte keine notwendige Voraussetzung fiir die Existenzmoglichkeit der bauer
lichen Bevolkerung. 

Fiir den Waldbesitzer bringen Brennholzrechte von solcher Ausdehnung, 
daB sie aus dem normalen Brennholzanfall des laufenden Betriebes bestritten 
werden konnen, keine iiber das permanente MaB jeder Berechtigung hinaus
gehende Belastigung. Die AblOsung ist fiir ihn daher auch nicht besonders 
dringlich, die Regulierung geniigt oft vollstandig. Brennholzrechte dagegen, 
die nur auf Kosten der Nutzholzausbeute unterhalten werden konnen, oder 
die auf den ganzen Forstbetrieb einen herrschenden EinfluB ausiiben, deren 
Befriedigung dem Waldbesitzer eine standige Sorge macht, sind mit den jetzigen 
Zielen der forstlichen Produktion ·unvereinbar. Sie sind unzeitgemaB, weil 
ihre Entstehung und Erweiterung unter Verhaltnissen erfolgten, die die GroBe 
der Belastung des Waldbesitzers unter den jetzigen Produktionsbedingungen 
nicht ahnen lieBen. Selbst vorausgesetzt, daB Rechtsbeziige von solchem Um
fange in Zeiten des noch nicht entwickelten Verkehres volkswirtschaftlich 
niitzlich und wegen Unverkauflichkeit des Holzes, insbesondere des Nutz
holzes, forstpolitisch wenigstens nicht direkt schadlich waren, so fallen diese 
Argumente heutzutage vollstandig weg. Nicht ein einziger Waldbesitzer wiirde 
sich gegenwartig zur Verleihung solcher Rechte verstehen. Die Ablosbarkeit 
derselben ist unbedingt zu fordern. Die Berechtigten halten oft mehr aus alter 
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Gewohnheit als aus finanziellen Erwagungen an ihren Naturalbeziigen fest. 
Auch der Bauernstolz spielt dabei eine Rolle. 

In Bayern darf fiir gemessene Brennholzrechte in Staatswaldungen statt der Natural· 
abgabe jeweils Geldentschadigung gewahrt werden, ebenso fiir Lichtholzabgaben (AVV. 
1896, § 4). 1m Chiemgau (Forstamter Marquartstein und Bergen) wurde der MiBbrauch 
zum Recht, daB die Brennholzberechtigten ihr Brennholz in Blochholzform zu Tal bringen 
("Lang bringen") und, da die Rechte fixiert sind, als Nutzholz verkaufen. 

Die Leseholzrechte sind harmlos, wenn sie sich auf diirres, auf dem Boden 
liegendes schwaches Holz beziehen (Klaubholz). Allerdings hat man erst in neuerer Zeit 
erkannt, daB gerade der daraus sich bildende Holzhumus bodenverbessernd wirkt und die 
Bedeckung des Bodens mit Reisig die Feuchtigkeitsverhaltnisse wie iiberhaupt den physikali
schen Zustand der Bodenkrume sehr giinstig beeinfluBt. lusofern die Leseholzrechte die 
forstliche Technik sroren, miissen sie abgelost werden. 

Es gibt aber auch Leseholzrechte, welche iiber den eigentlichen Sprachbegriff hinaus. 
gehend auch starkeres Holz, ja sogar als Nutzholz taugliches Material umfassen, so Ast
und Gipfelholz, diirre stehende Stangen, Windfallholz. 

3. Waldweiderechte . . 
Die Waldweide war zur Zeit der Dreifelderwirtschaft ein notwendiges Hilfs

mittel fUr die Viehernahrung wahrend der Vegetationsmonate und bildete 
das SchluBglied der sonstigen Weidegelegenheiten (Brache, Stoppelfeld, Wiesen 
im Friihjahr und nach der ersten Grasernte, Allmende). GraBere Waldkomplexe, 
auf denen keine Weiderechte lasteten, wird es friiher wohl kaum gegeben haben. 
Die Forstwirtschaft muBte sich damit abfinden. Die schadlichen Folgen der 
Waldweide lagen hauptsachlich darin, daB durch sie die Einfiihrung der schon 
im 16. Jahrhundert in den Forstordnungen vorgeschriebenen Schlagwirtschaft 
verhindert wurde und in vielen Gegenden die regellose Plenterwirtschaft bis 
in das 19. Jahrhundert herein beibehalten werden muBte. Mit der Einfiihrung 
der Fruchtwechselwirtschaft, des Kleebaues, des Kartoffelbaues, der besseren 
Wiesenkultur und der dadurch maglich gewordenen Stallfiitterung auch wahrend 
des Sommers wurde die Waldweide von der Mitte des 19. Jahrhunderts ab immer 
mehr entbehrlich und hat gegenwartig in den meisten Gegenden jede Bedeutung 
verloren. 

Der Waldeigentiimer ist durch die forstpolizeilichen Bestimmungen gegen 
die schadlichste Wirkung der Waldweide, die Verwiistung der jungen und in 
Verjiingung liegenden Bestande hinreichend geschiitzt; trotzdem haben Weide
rechte fUr ihn noch eine Reihe von Unannehmlichkeiten und Nachteile im 
Gefolge (Wurzelbeschadigungen und die daraus entspringende Faulnis, Ver
nichtung des Bodenschutzholzes, Beschadigung der Wege und Graben, An
bringen von Zaunen usw.). Ferner kommt in Betracht, daB die jetzigen 
Rindviehschlage viel schwerer sind als die schwachen Viehrassen der 
friiheren Zeit. 

FUr die intensiven Landwirtschaftsbetriebe bringt die Ausiibung der Wald
weide mehr Nachteile als Vorteile. Da die Weide nur in den geschlossenen 
Mteren Bestanden forstpolizeilich gestattet ist, findet das Vieh wenig Nahrung. 
Zudem ist das im Schatten wachsende Gras hart und geringwertig. Zur Weide
stello ist der Weg oft zu weit; die Tiere entbehren der natigen Pflege und leiden 
unter der Belastigung durch Insekten. Der graBte N achteil erwachst fiir die 
Landwirtschaft aus dem Diingerverlust. "Das Vieh verlauft wahrend des 
Weidegangs Fleisch, Milch und Diinger." Vorteilhaft wirkt die Bewegung 
und der Aufenthalt der Tiere in frischer Luft. Daher wurde in neuerer Zeit 
der Weidebetrieb und die Errichtung von Einstellplatzen fUr den Aufenthalt 
des Rindviehes im Freien wieder mehr aufgenommen. Mit der Waldweide 
als solcher haben dieRe MaBnahmen nichts zu tun. 
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Den Ma.Bstab fUr den Umfang des Weiderechts bildet in der Regel die Zahl 
der Tiere, die mit dem eigenen Futter des Besitzers iiber Winter ernahrt werden 
kOnnen. 

Anders alsin der Ebene liegen die Verhaltnisse im Mittel- und Hochge birge. 
Da hier der Bau von Futterpflanzen, HackfIiichten und von Getreide zuriick
tritt oder ganz wegfallt und andererseits die Viehzucht die ausschlieBliche 
landwirtschaftliche Erwerbsquelle bildet" spielt die Waldweide bei der Vieh
haltung eine bedeutende Rolle. Das Schwergewicht des Problems liegt aber 
nicht in der Waldweide, die nur 20% des Ertrages der Lichtweide liefert, sondern 
in der PHege der Alpenweideflachen. Die Weide in den Gebirgswaldungen 
beeintrachtigt die natiirliche Verjiingung und die kiinstliche Wiederaufforstung. 

Bayern. In Bayern richtet sich die Alpenweide nach den bestehenden 
Rechtsverhaltnissen und Alpenordnungen. Gleiches gilt hinsichtlich der Weide 
in jenen Waldungen, wo derartige Rechtsverhaltnisse und Ordnungen bestehen 
(FG. Art. 44, 190). 

1. "Alpen" sind grasreiche Landereien im Hochgebirge, die im Sommer beweidet 
werden. Damuf sind Hiitten (Kaser) errichtet ZUlU Aufenthalt fiir die Warter des Viehs 
und zum Unterstand fiir das Vieh Bowie zur Kase-, Butter- und Schmalzbereitung. 

Der Gegensatz zu den Alpenweiden sind die Heimweiden, bei denen das Vieh vom 
Tale und von den Gehiiften aus versorgt wird. 

1m bayerischen Hochgebirge gibt es: 
1. Eigentumsalpen, die aus e1'brechtsweisem Besitze durch die Grundlastenablosung 

zu freiem Eigentum geworden sind. 
2. Alpenrecht auf fremdem Waldgrund (Servitut) mit Kaser und schwand· 

rech tigen Alpenlichtungen. Die Holznutzung gehort dem Waldeigentiimer; es darf aber 
der junge Nachwuchs auf der Lichtung innerhalb deren Grenzen abgeschwendet werden, 
solange derselbe eine gewisse Hohe nicht erreicht hat oder insoweit es ohne Instrumente 
geschehen kann. - Der bayerische Staat besaB 1914 in den 28 Hochgebirgsforstamtern 
rund 300 Almen mit 4165 ha Flache und einen Weidebezirk in den Staatswaldungen von 
44000 ha (1/10 gegeniiber dem Privatbesitz an Almen). 

Die Weide bei Nacht und ohne Hirten ist hier gestattet (Art. 44). 
3. Maisalpen, temporare Alpenweide ohne Schwandrecht als precarium. (Roth, 

Forstrecht, 275.) 
II. Die Alp- oder Almwirtschaft ist fiir die Volksemahrung von grOBter Bedeutung. 

Die Gegensa tze zwischen ihr und der Forstwirtschaft ausz.~leichen, ist eine volks
wirtschaftliche Notwendigkeit 1). Zu Unrecht betrachtete der Alpler bisher die Wald
bestockung als seinen Feind und suchte auf den Servitutsalpen auf deren Kosten durch 
"Schwenden" seine Weideflachen zu vergroBem. Durch die Erfahrungen in der Schweiz 
ist aber bewiesen, daB die nahrhaftesten Futtergraser auf kleinen von Wald umrahmten 
Alplichtungen wachsen. Zu raumige Alpflachen werden tagsiiber zu stark besonnt und 
nachts zu stark abgekiihlt ("kalte Weiden"), sie neigen auch zur Verkarstung. Auf kleineren 
AJpfIachen im Walde und mit Waldbaumen durchzogenen ("Wytweiden" in der Schweiz) 
bleibt der Schnee im Friihjahr langer liegen, sie trocknen weniger rasch aus, weil die aus
hagemden Winde abgehalten werden ("warme Weide"). Besonders niitzlich ist ein Wald
bestand oberhalb der Alpe wegen Erhaltung der Feuchtigkeit und zum Schutz gegen 
Lawinen. 

Sicher ist, daB bisher im bayerischen und osterreichischen Hochgebirge. das wegen 
des kontinentalen Klimas und der tieferen Vegetationsgrenze ungiinstigere Verhaltnisse 
hat als das schweizerischc, die meisten Alpenweiden wegen mangelnder Pflege herunter
gewirtschaft wurden (kein Sammeln des Diingers, keine Bewasscrung, keine Beseitigung 
des Unkrautes und der Steine, keine Zufahrtswege, falsche Anlage der Hiitten, zu viel oder 
zu wenig Vieh - .. "iiberstol.lene" und "unterstoBene" Alpen). 

"Die meisten Alpler sind wahre Nomaden. Das einzige Bestreben zielt dahin ab, die 
infolge der Verwahrlosung im Ertrage zuriickgehenden Alplichten an der Peripherie dadurch 
zu erweitem, daB Teile des angrenzenden Waldes .. abgeholzt und nicht wieder aufgeforstet 
werden. Sobald aber auch diese neuen Weideflachen verunkrautet und unbrauchbar 

1) Die folgende Darstellung ist. einem Bericht des Forstrates G. Hauber in Berchtes. 
gaden iiber seine Studienreise in (jsterreich und in der SchwE;jz im Jahre 1913 entnommen 
und dessen Artikel im Forstw. Centralbl. 1915, S. 439. - Uber die Schweizerische Alp
wirlschaft s. Schw. Z. f. F. 1914, 327 u. 197. 
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geworden sind, dann wollen die AIpler auf die gleiche Weise durch weiteren Waldabtrieb 
neue We!!ieflachen angliedern." An Stelle der AlpvergroBerung muB die Alpverbesserung 
treten. Uberall wo die Alpen im guten Stand sind, geht die Waldweide zurUck. 

Eigentumsalpen werden in der Regel besser bewirtschaftet als Servitutsalpen, das 
schlechteste ist die Verpachtung. 

In der er.sten Halfte des 19. Jahrhunderts war der Alpbetrieb intensiver als heute. 
In Bayern, Osterreich und in der Schweiz finden sich viele verfallene Kaserstatten (casa 
= Hlitte). Die Einschrankung ist darauf zurlickzufiihren, daB durch den Bau von Stra£en 
und Eisenbahnen in den Gebirgslandern der Bezug von Getreide ermoglicht und deshalb 
der schwierige Getreidebau in den Talern aufgegeben wurde. Dadurch wurden diese Flachen 
frei flir die Gras- und Heuproduktion, das Vieh brauchte im Sommer nicht mehr moglichst 
lang auf der Weide ernahrt werden, da man nun genlige1);d Heu hat. Auch die Wiesen wurden 
nun besser gepflegt,. Ein weiterer Grund liegt in dem Ubergang von der Natural- zur Geld
wirtschaft. Der Eigenbau des Gebirgsbauern an Leinen, Wolle, Getreide und die Entloh
nung der Dienstboten mit diesen Naturalien horte auf. Da der Bauer nunmehr Geld braucht, 
verkauft er die Kalber, anstatt sie groBzuziehen und halt einen geringeren Viehstand. 
Ferner wurden die Dienstboten flir die Alpwiclschaft zu teuer. ("Was die Sennerin nit 
veriBt, verkauft und ihrem Buam nit schenkt, dos bleibt dem Bauern. ") 

Zur Regelung der Alm- und WaldweidewirtBchaft wurde in Bayern 1919 als besondere 
Behorde, die "Alm- und Weidewirtschaftsstelle" errichtet. Sie setzt sich zusammen 
ausVertretern der Regierung, des Landtags und der Alm- und Weideinteressenten. Au£er
dem bestehen nunmehr bei einer Reihe von Hochgebirgsforstamtern "AI m- und Weide
ausschiisse". Sie umfassen Vertreter des Bezirkstages, der Alm- und Weidelandwirte, 
der landwirtschaftlicben Genossenschaften und bauerlichen Vereine, der Alm- und Weide
arbeiter, des Nichtstaatswaldes (Bayerischer Waldbesitzerverband) und des Forstamts. 
Diese Ausschlisse unterstehen der Alm- und Weidewirtschaftsstelle. 

Die AblOsung der Weiderechte, die iibrigens vielfach gar nicht mehr aus
geiibt werden, kann in der Mehrzahl der FaIle ohne nachteilige Riickwirkung 
auf die wirtschaftliche Lage der bauerlichen Bevolkerung erfolgen. Besondere 
ortliche Verhaltnisse sind zu wiirdigen. 

4. Streurechte. 
Die gleichen Ursachen, welche die Waldweide entbehrlich machten, bewirkten 

gleichzeitig eine Vermehrung des Streubedarfes. Mit der Einfiihrung der Frucht
wechselwirtschaft und des Kartoffelbaues in der zweiten Halfte des 18. Jahr
hunderts wurde die Strohproduktion zuriickgedrangt, andererseits aber der 
Viehstand der bauer lichen Wirtschaften wesentlich vergroBert. Durch die 
Gemeinheitsteilungen und die auf die Abschaffung des grundherrlichen Verb andes 
gerichteten MaBnahmen wurden zudem viele kleine bauerliche Existenzen 
erst neu geschaffen. Dieselben sind auf die Verfiitterung der geringen Stroh
mengen, die sie selbst erzeugen, angewiesen, so daB der ganze Streubedarf 
auf andere Weise gedeckt werden muB. Besonders groB ist derselbe in jenen 
Gegenden, in denen der Anbau von Handelsgewachsen wie Tabak, Hopfen, 
Wein usw. betrieben wird. AuBerdem sind es die Gebiete mit armen Sandboden 
und unfruchtbarem bergigen GeHinde, in denen die Waldstreu von der Land
wirtschaft in Anspruch genommen wird, und zwar nachweisbar schon seit dem 
16. Jahrhundert. Wenn es trotzdem vor dem 18. Jahrhundert eine eigentliche 
Waldstreufrage nicht gab, so ist der Grund hiefiir auBer in den Verhaltnissen 
der Dreifelderwirtschaft in dem Umstande zu suchen, daB die Bevolkerung 
diinn und der Viehstand sehr gering war (Rinderpest!) und infolge der extensiven 
Landeskultur auch auBerhalb des Waldes Streumaterialien genommen werden 
konnten. In der forstlichen Literatur des 18. Jahrhunderts nimmt der Streit 
fiir und gegen die Waldstreu einen breiten Raum ein. 

Yom forstwirtschaftlichen Standpunkt aus muB daran festgehalten werden, 
daB eine intensive und oft wiederkehrende Streunutzung auf die Produktivitat 
des Waldes schadlich wirkt, und zwar um so schadlicher, je unfruchtbarer der 
Boden an sich ist. Eine maBige, nur innerhalb langerer Zeitraume wiederkehrende 
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und auf die alteren Bestande sich beschrankende Streuentnahme ist jedoch 
alB unschadlich fiir das Bestandeswachstum zu betrachten und ist Bogar niitz
lich, wenn damit der Rohhumus und dicke Moospolster (Wassermoos!) ent
fernt werden. Die Streurechte sind zum iiberwiegenden Teil jiingeren Datums 
wie die Holzrechte und die Weiderechte. Sie sind hauptsachlich durch Ver
jahrung entstanden. Da wo der landwirtschaftliche Betrieb auf die WaldBtreu
nutzung seit vielen Generationen eingerichtet ist, und Surrogate fUr dieselbe 
nicht beschafft werden konnen, wiirde eine unvermittelte ZwangsablOsung 
der Streurechte zum wirtschaftlichen Ruin der davon betroffenen Bevolkerung 
fiihren. Der Belastete hat aber Anspruch, daB ein trbermaB eingeschrankt 
und bei der Ausiibung der Rechte auf eine schonende Behandlung des Waldes 
Bedacht genommen wird. Letzterem Zweck dienen der dauernde AusschluB 
der besonders geringwertigen Boden und der j ungen Bestande, eine entsprechende 
Umlaufszeit fUr Wiederkehr der Ndtzung, die Festsetzung einer geeigneten 
Jahreszeit und das Verbot der Verwendung von eisernen Rechen. 

Ais Surrogate kommen in Betracht Sagemehl, das im siidlichen Bayern 
ganz allgemein verwendet wird und Torfstreu. 

5. Mastrechte. 
Die Ernahrung der Schweine durch Waldmast (Eicheln, Bucheln, Wildobst, 

Pilze, Wurzeln, Insekten usw.) wird schon in den alten Volksgesetzen erwahnt. 
In vielen Waldungen brachte die Mastnutzung (Dehem, Dechel, Fehme, Eckerich) 
mehr Einnahmen als die Holznutzung. Fiir den Wald bringt der Schweine
eintrieb unter der Aufsicht eines ordentlichen Hirten mehr Nutzen als Schaden. 
Die Ablosung der Mastrechte ware daher a.n sich nicht dringlich. Sie ist aber 
meistens gegenstandslos geworden, weil diese Rechte selten mehr ausgeiibt 
werden. Die Stallfiitterung (Kartoffel) ist rentabler und zudem sind die jetzigen 
veredelten Tiere fUr den Eintrieb in den Wald nicht mehr geeignet. Wahrend 
des Krieges wurde allerdings die Waldweide der Schweine wieder aufgenommen, 
teilweise mit gutem Erfolg. 

Vielfach miissen die Schweine "geringelt" werden, d. h. es wird ihnen 
ein eiserner Ring durch den Russel gezogen, darnit sie nicht tief wuhlen k6nnen. 



Dreizehntes Kapitel. 

Forstwirtschaftlicher Realkredit 
(Beleihnng der Waldnngen). 

1. Wesen und Bedeutung. 
Auch der gut situierte und gewissenhaft wirtschaftende Waldbesitzer kann 

aus AnlaB der Ordnung familiarer oder wirtschaftlicher Verbaltnisse kredit
bediirftig werden, in neuester Zeit auch zur Bestreitung der Vermogenssteuern. 

Nicht immer wird es dem Waldbesitzer gelingen, einen auf seine personliche 
Vertrauenswiirdigkeit gegriindeten Personalkredit zu erlangen. Die Regel ist, 
daB fiir das Darlehen eine hypothekarische Sicherheit bestellt werden muE 
(Realkredit). Die Frage ist nun die, ob der Wald ein beleihungsfahiges Pfand
objekt bildet und nach welchen Grundsatzen der Beleihungswert des Waldes 
festzustellen ist. 

In der Landwirtschaft ist der Hypothekarkredit im wesentlichen ein Boden
kredit und erst in zweiter Linie ein Gebaudekredit. In der Forstwirtschaft 
tritt der Wert des Bodens gegeniiber dem Werte der Holzbestande in den 
Hintergrund. Wird also der gesamte Waldwert als Beleihungsgrundlage ge
nommen, dann ist der Hypothekarkredit in erster Linie ein Holzbestandskredit 
und erst in zweiter Linie ein Bodenkredit. 

Der Pfandcharakter des Waldes ist in neuerer Zeit in demselben Verbaltnis 
mehr hervorgetreten, als der Wald infolge Steigens der Holzpreise ein immer 
wertvolleres Vermogensobjekt wurde. 

Das Bed iirfnis, das Waldeigentum fiir Kredit zu verpfanden, ist vor dem 
Kriege nicht iiberall in gleicher Starke hervorgetreten. Soweit Nachrichten 
vorliegen, ist es im Osten PreuBens groBer gewesen als im Westen. Diese Ver
schiedenheit ist wahrscheinlich in dem Vorwiegen des Gemeindewaldes im 
westlichen Deutschland begriindet. Bei der schlesischen und der ostpreuBischen 
Landschaft wird von den Beleihungen umfangreicher Gebrauch gemacht. Bei 
der westfalischen Landschaft und der Calenberg-Gottingen-Grubenhagen-Hildes
heimschen ritterschaftlichen Kreditkommission in Hannover wurde dagegen 
bisher der Kredit fiir Waldbesitz in nennenswertem MaBe nicht in Anspruch 
genommen. 

Offenbar sind fiir die Kreditnahme nicht bloB das Bediirfnis fiir sich allein 
ausschlaggebend, sondetn mindestens in gleichem MaEe auch die Umstande 
und Bedingungen, unter denen der Waldbesitzer von den Kreditinstituten das 
Geld erbalt. 

Von seiten der Kreditanstalten wurde und wird der Wald als Pfandobjekt 
bisher sehr miBtrauisch und stiefmiitterlich behandelt 1). Die Regel war bisher, 

1) Vgl. die Verhandlungen tiber "die Grundsatze fUr die Beleihung der Waldungen" 
auf der Versammlung des deutschen Forstvereins. zu Leipzig 1902 (Bericht 1903) und 

End res, Forstpolitik. 2. Auf!. 35 
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daB nur der Waldbodenin Verbindung mit landwirtschaftlichem Grundbesitz, 
d. h. als Bestandteil des Wertes eines geschlossenen Gutes, beliehen wurde. 
Der Waldbodenwert wird iiberdies noch ungemein niedrig angesetzt, oft nur 
gleich Odland. Die neue westpreuBische Landschaft setzte noch im Jahre 1914 
den Kapitalwert des Waldbodens nach vier Klassen· auf 200, 100, 50 und 25 M. 
fest. Hiervon werden dazu nur zwei Drittel beliehen. Die ostpreuBische Land
schaft unterstellt Bodenwerte von 500, 350, 200 und 80 M. 

Nach einer Umfrage von Tafel bei 60 Kreditanstalten im Jahre 1910 
befaBten sich 26 iiberhaupt nicht mit Waldbeleihungen, 13 beliehen nur den 
Bodenwert und 14 nur Waldungen mit geregelter, nachhaltiger Wirtschaft. 

Die meisten Kreditanstalten, auBer den preuBischen Landschaften, nehmen 
zur Waldbeleihung nur von Fall zu Fall SteHung. 

Grundsatzliche Bestimmungen iiber die Technik und den Umfang der Wald
beleihung haben sich daher nur bei mehreren preuBischen Landschaften heraus
gebildet. Von diesen gewahren - meist fiur unter Vorbehalten - auch auf 
die Holzbestande Realkredit die ostpreuBische und schlesische schon seit l1i.ngerer 
Zeit, neuerdings auch die pommersche (1904), die neue pommersche, die posen
sche und die westpreuBische. Die hierfiir aufgesteHten Grundsatze sind aber 
keineswegs einwandfrei. Die liberalsten Grundsatze hat die ostp~euBische Land
schaft. Die Landschaft der Provinz Sachsen hat bisher die Holzbestande nicht 
beliehen, hat aber einen dahingehenden Antrag dem Landwirtschaftsministerium 
jiingst vorgelegt. Die neue westpreu.Bische und die westfalische Landschaft, 
die Calenberg-Hildesheimsche Kreditkommission, das Kur- und Neumarkische 
Ritterschaftliche Kreditinstitut kennen nur die Bodenbelehnung. 

a) Die "Landschaften" sind Vereinigungen del' Grundbesitzer auf genossenschaftlicher 
Grundlage zu dem Zweck, ihren Mitgliedern einen billigen und unkiindbaren Hypothekar. 
kredit zu gewahren. Sie sind Korperschaften des offentlichen Rechtes, die Selbstverwal
tung haben und unter Staatsaufsicht stehen. Die Direktionen haben den Charakter von 
offentlichen Behorden, die Beamten die Stellung von mittelbaren Staatsbeamten. Jedes 
MitgJied hat ein Recht auf Bewilligung des satzungsmaBig zulassigen Kredits. Alle 
Schuldner haben gegenwartig die Verpflichtung zu Amortisationszahlungen nach den 
verschiedenen Grundsatzen der einzelnen Landschaften. Fiir die Sicherheit sind alle Mit
glieder haftbar. 

Die erste preuBische Landschaft, die schlesische, wurde (lurch Friedrich den GroBen 
in der Not des Siebenjahrigen Krieges 1769 gegriindet. Ihre Bedeutung bestand darin, daB 
sie zum ersten Male die Beziehungen zwischen Glaubiger und Schuldner durch Ausgabe von 
Pfandbriefen vermittelte. Da sich diese Organisation glanzend bewahrte, wurden in 
den nachsten Jahrzehnten solche Kreditinstitute auch in anderen Provinzen und spater 
auch auBerhalb PreuBens gegriindet. Vor dem Kriege bestanden in PreuBen deren 19, 
hauptsachlich in Ostelbien. Urspriinglich erstreckte sich die Organisation nur auf den 
ritterschaftlichen GroBgrundbesitz, jetzt wird auch bauerlicber Grundbesitz beliehen 1). 
Die Neue Pommersche Landschaft wurde 1890 nur fiir den Kleingrundbesitz gegriindet. 

b) Die Landeskultur-Rentenbanken (-Anstulten) sind staatlich oder provinziell organi· 
sierte Kreditinstitute, welche fiir Landeskulturzwecke (Meliorationen) Grundbesitzern, 
Genossenschaften und Gemeinden unkiindbare und amortisationspflichtige Darlehen 
gewahren. Die Beleihungsgrenze wird nach dem aus der Melioration zu erwartenden Mehr
wert des Grundstiickes bemessen. Zu den belehnungsfahigen Kulturunternehmungen 
(Bewasserungen und Entwasserungen, Uferschutz, FluBkorrektionen, Deichbauten, Wege
anlagen, Wiesen- und Moorkulturen usw., je~och begrenzt in den einzelnen Staaten) zahlen 
in der Regel auch die Aufforstungen von Odlandereien oder iiberhaupt die neuen Wald-

insbesondere die Referate von v. Cetto-Reichertshausen und Cleve-Lekow. Ferner 
Oberforster Schnaase, Zur Beleihung der Privatforsten durch die PreuBischen Land
schaften. Neudamm 1903. - Ders. in Z. f. F. u. J. 1896, 588. - Tafel, F. C. 1911, 
523, 565 (sehr einseitige Arbeit). - Eine gute Zusammenstellung der Abschatzungsver
fahren bei den preuBischen Landschaften bringt v. d. Borne in der Z. f. F. u. J. 1909, 
141 (jetzt teilweise iiberholt). - Ferner mein Vortrag in der 2. Vers. d. Reichsforstwirt
schaftsrates 1920, in Mitt. d. RFR. 1920, Nr. 6. 

1) Hermes im Handw. d. Staatsw. 3. Auf!., Bd. 6, 333. - Buchenberger, Agrar
wesen und Agrarpolitik. Ed. 2, 1893, 147. 
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kulturen. Die notigen M,ttel beschaffen sich diese Banken durch Artsgabe von auf den 
Inhaber ausgestellten Schuldversehreibungen (Rentenbriefe) oder dureh Vorschiisse aus 
der Staatskasse. 

Anstalten dieser Art bestehen in Saehsen seit 1861 (alteste), in PreuBen als Provinzial· 
anstalten seit 1879, in Hessen seit 1880, in Bayern seit 1884. - Wegender zu stellenden 
Sieherheit (meist 1. Hypothek) seitens der privaten Kreditnehmer sind die Erfolge der 
Landeskulturrentenbanken hinter den Erwartungen, namentlich auf forstlichem Gebiet, 
zuriickgeblieben 1). 

Die bayerische Landeskultur.Rentenanstalt, 1884 gegriindet als Staatsanstalt 
und dureh G. v. 31. Mai 1908 in ihrer Zweckbestimmung wesentlich erweitert (elektrische 
Kraft, Kleinwohnungshau fUr Minderbemittelte und die Ansiedlung landwirtschaftlicher 
Arbeiter), gewahrt Privaten, Gemeinden und Stiftungen unkiindbare Darlehen auch zur 
Aufforstung oder Flachen und zu Wegeanlagen, welche zu einer besseren Benutzung 
land· oder forstwirtschaftlichen Grundbesitzes bestimmt sind, gegen einen Zins, welcher 
jeweils urn 1/,% hinter dem Zinssatz der Landeskulturrentenscheine zuriickbleibt, und 
dazu einen Tilgungsbetrag, del' bei 33/,%igen Darlehen 1/2%, bei 31/ 4%igen 3/,% und 
bei 23/,%igen 1% der urspriinglichen Darlehenssumme betragt. Zur Sicherheit des 
Darlehens und der "Kulturrente" istauf die Grundstiicke eine Hypothek innerhalb 
der ersten Halfte ihres Wertes zu bestellen. Sind sie bereits belastet, dann wird das 
Kulturdarlehen nur dann gewahrt, wenn die Glaubiger demselben im Range ausweichen. 
Anstatt einer Hypothek kann auch eine ablOsbare Reallast als Sieherheit geleistet werden. 
Gemeinden und St,iftungen konnen von der Sicherheitsbestellung entbunden werden. 
Die Aufbringung der Mittel erfolgt durch Ausgabe von Schuldverschreibungen (Landes. 
kulturrentenscheine ). 

Die Inanspruchnahme von Mitteln fiir Aufforstungen war bisher fast null. 
. c) Die Zahl der Hypothekardarlehen gewahrenden Anstalten und Vereinigungen hat 

iibrigens in neuerer Zeit wesentlich zugenommen. AuBer den Privatbanken kommen in 
Betracht: die spezieU fiir die Kreditversorgung der Landwirtschaft errichteten Genossen
schaften (Landwirtschaftsbanken usw.), die offentlichen Sparkassen, die Gemeinden und 
Stiftungen, die Versicherungsanstalten fiir InvalidenversicherUllg UEW. 

Die Waldbeleihung ist zunachst rein privatwirtschaftlicher Natur. Es kommt 
ihr aber auch eine gro.Be volkswirtschaftliche und forstpolitische Be· 
deutung zu, und zwar nach drei Richtungen: einmal kann durch die Moglich
keit der Belehnung des Privatwaldbesitzes dem iibermlWigen und vorzeitigen 
Holzabtrieb vorgebeugt werden und zweitens steht der beliehene Wald unter 
der Kuratel des Glaubigers. Ein mit Schulden belasteter Wald steht unter 
einer Betriebsaufsicht, wie sie kein Forstpolizeigesetz praktisch erreichen kann. 
Drittens endlich ist der Wegverkauf des Waldes yom Gut und die Parzellierung 
des Waldbesitzes erschwert. Ein stark verschuldeter Waldbesitzer ist daher 
eigentlich eine erfreuliche forstpolitische Erscheinung. 

Das Problem der Gegenwart ist, die Kreditinstitute zu veranlassen, da.B 
sie nicht blo.B den Boden, sondern auch die Holzbestande beleihen, und 
sie zu iiberzeugen, da.B damit kein besonderes Risiko verkniipft ist. 

Weiterhin aber miissen die Bedingungen der Beleih ung so gestellt sein, 
da.B sie den Waldbesitzer als wirklichen Besitzer und nicht blo.B als bevor· 
mundeten Rentenempfanger erscheinen lassen, da.B man ihm ferner seine inferiore 
Stellung als Schuldner dem Glaubiger gegeniiber nicht bei jeder Gelegenheit 
fiihlen la.Bt. 

Auch del' Realkredit mu.B sich letzten Endes auf Treu und Glauben auf
bauen. 

Der Ausbau des forstwirtschaftlichen Realkredits ist zweifellos eine notwendige und 
segensreiche Aufgabe der Forst. und Volkswirtschaftspolitik. Bisher wurde die Wald
beleihung ala eine ausschlieBliche privatwirtschaftliche und privatrechtliche Augelegeuheit 
zwischen dem Waldbesitzer und den Kreditinstituten angesehen und behandelt. Die Hypo
thekenbanken, die aIle an einer gewissen Schwerfalligkeit leiden, sehen den Waldbesitz 
als etwas an, was in das Milieu ihres Geschaftsbetriebes nicht hineinpaBt. Sie teilen mit 
der offiziellen Biirokratie die Unkenntnis iiber Bedeutung nnd die Bediirfnisse der Waldo 

1) Buehenberger, Agrarwesen und Agrarpolitik II, 167. - Hermes im Handw. 
d. Staatsw. 3. Auf!., Bd. 6, 325. 
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wirtschaft, ein Verhangnis, welches uber dem Wald im neuen Staat mit der gleichen Schwere 
lastet wie im alten. Ein Solidaritatsverhaltnis zwischen dem kreditbediirftigen Wald
besitzer und seinem Glaubiger besteht nur bei mehreren preuJ3ischen Landschaften des 
Ostens, aber auch hier nicht bei allen. 

Um zum Ziele zu kommen, muJ3 die nun einmal bestehende Kluft zwischen Wald 
und Hypothek uberbriickt werden durch Einschiebung eines Treuhanders in der juristi
schen Person des ortlich einschlagigen Waldbesitzerverbandes. Bei den preuJ3ischen 
Landschaften ist der Eigentiimer des belehnten Waldbesitzes zugleich Mitglied der Land· 
schaft und bei dieser personlich akkreditiert. Er steht mit seinem Glaubiger in einem 
gewissen personlichen und finanzieIlen Vertrauens- und Interessenverhaltnis. Die anderen 
Kreditinstitute stehen ihren Glaubigern fremd gegenuber, geschaftsmaJ3ig, mit MiJ3trauen. 

Wenn die Waldbesitzerverbande als ehrliche Makler zwischen ihren Mitgliedern und 
den Kreditinstituten die Sicherheit des Schuldkapitals durch sachverstandige KontroIle 
uberwachen, dann werden aIle. Hemmungen beseitigt aein, und daa Waldkapital wird 
denselben Kredit genieJ3en wie jedes andere Liegenschaftsvermogen. - Den Waldbesitzer
verbanden erwachst damit ein neuer und dankbarer Wirkungskreis. 

2. Voraussetzungen fur die Beleihnng. 
Das MiBtrauen, welches die Kreditinstitute in die Sicherheit der Wald

wirtschaft setzen, wirkt auf den Stand der Privatwaldwirtschaft, insbesondere 
lj,uf die mittelbauerliche, in ungiinstigster Weise zuriick Die geringe Beleihungs
fahigkeit des Waldes hat zur Folge, daB selbst ein reicher Waldbesitzer im 
Bedarfsfalle weniger Kapital auf seinen wertvollen Wald aufnehmen kann, 
als ein mittelmaBig situierter Grundbesitzer ohne Wald 1). Bankpolitisch ist 
vielfach ein Forstgtundstiick, welches ausschlieBlich aus liickigen Kulturen 
besteht, ebenso kreditfahig, wie ein mit den schansten Bestanden bestocktes I). 
Da von dem Wert eines fiir die nachhaltige Nutzung eingerichteten Waldes 
etwa 80% auf den Holzvorrat und 20% auf den Boden treffen, kommen z. B. 
fiir einen Waldwert von 500oooM. nur die auf den Boden treffenden 100000M. 
fiir die Beleihung in Betracht. Da auch hiervon hOchstens zwei Drittel belehnt 
werden diirfen, erhalt der Waldbesitzer auf dieses groBe Wertobjekt ein Dar
lehen von hachstens 66000 M., wenn der Holzvorrat nicht beliehen wird. 

Erhalt der Waldbesitzer auf seine Bestande keinen Kredit, dann ist er im. 
Notfalle, namentlich bei Erbteilungen, geradezu gezwungen, dieselben, auch 
wenn sie noch nicht ganz hiebsreif sind, abzutreiben, und oft in einer Flachen
ausdehnung, daB die Nachhaltigkeit der Wirtschaft auf Jahrzehnte hinaus auf
gehoben ist. Die Unterschatzung der forstlichen Bodenwerte hat die weitere 
betriibliche Folge, daB kreditsuchende Waldbesitzer ihre Bestande abtreiben 
und den Boden in Ackerland verwandeln, selbst wenn er dazu nicht geeignet 
ist, weil Ackerboden haher beliehen wird. Auch Aufforstungen werden aus 
diesem Grunde verschoben. Diese Erfahrungen hat man bei dem Taxations
verfahren der preuBischen Landschaften gemacht, welches daher Cleve a]s 
"eine Pramie fiir Waldverringerung" bezeichnet 8). 

".Das preuJ3ische Gesetz ii ber die Zulas sung einer Vers oh uld ungs
grenze fiir die land- und forstwirtsohaftliohen Grundstiicke v. 20. Aug. 1906 mit Aus
fiihrungsbestimmungen v. 4. April und 22. April 1908 ermoglicht auf Antrag des Eigen
tiimers die Eintragung einer Verschuldungsgrenze fiir aIle Grundstiioke, die von der fiir 

1) Cleve fiihrt (Bericht 175 f.) folgende FaIle aus Pommern an: Der Forstbesitz eines 
groJ3eren Gutes, der einen nachhaltigen jahrlichen Reinertrag von 25 000 M. liefert, 
wurde von der Landschaft mit 94 000 M. beliehen, der dazu gehOrige landwirtschaftliche 
Besitz mit einem Reingewinn von 6000 M. mit 176000 M. - Ein anderes Gut, bei dem 
der Forst 30000 M. jahrlichen Reinertrag lieferte, wurde auf diesen mit 107 000 M. 
beliehen, die .dazu gehOrige Landwirtschaft mit ganz erheblich geringerem Reinertrag 
dagegen mit 205 000 M. - In der Provinz Posen konnten frUber landwirtschaftliche 
Grundstucke mit 90-760 M., forstliohe mit 30-125 M. belehnt werden; in Pommern 
landwirtschaftliche mit 60-1180 M .• forstliche nur mit 20-350 M. 

2) Schnaase, a. a. O. 17. - 3) Cleve, a. a. O. 177. 
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den betreffenden Landesteil als zustandig anerkannten Kreditanstalt beliehen werden 
konnen. Als Grenze der Belastung gilt die Wertgrenze, bis zu der das Grundstiick von 
der Kreditanstalt nach dessen .Verfassung beliehen werden darf, so daB jene sich mit 
der Hohe des im al1gemeinen als wirtschaftlich zulassigen Realkredits deckt I}. Unter 
gewissen Umstanden sind Ausnahmen zulassig. Die Einfiihrung der Verschuldungsgrenze 
in den einielnen Landesteilen ist koniglicher Verordnung vorbehalten. - Fiir die selb
standige Beleihung von Waldungen wird dieses Gesetz kaum groBe Bedeutung gewinnen. 

Als Griinde fiir die Nichtbelehnung des Bestandswertes werden geltend 
gemacht: 

a) Die Unsicherheit der Erhaltung des Bestandskapitals seitens 
des Kreditnehmers. Die Kreditinstitute glaubenkeine ausreichende Garantie 
dafiir zu haben, daB der Waldbesitzer hinter ihrem Riicken ~utzungenvor
nimmt, die das der Beleihung zugrunde gelegte Holzvorratskapital vermindern. 
Die Kontrolie, ob der Betrieb ein geregelter ist, ware schwierig und kost
spielig. 

Es ist zuzugeben, daB beim zerstreuten Kleinwaldbesitz die Kontrolie ver
haltnismaBig umstandlich ist und daB die Bestande dieser . Besitzklasse sich 
iiberhaupt nur in beschranktem MaBe zur Beleihung eignen. Denn die Ver
pfandung von Bestanden, die bereits im Nutzungsalter stehen, hat fiir den 
Waldbesitzer keinen Zweck, weil er durch den Abtrieb selbst das benotigte 
Geld sich verschaffen kann und jiingere Bestande, sind nur mit einer geringen 
Summe beleihungsfahig. Da die Bestande nach langerer oder kiirzerer Zeit 
hiebsreif werden, muB die Kreditanstalt sich entweder ausbedingen, daB ihr 
aus dem Abtriebsertrag die auf den Bestand treffende Hypothek zuriickbezahlt 
wird, oder die Amortisationsquote muB so hoch bemessen sein, daB das Kapital 
bis zum Alter der Nutzungsfahigkeit des Bestandes bereits getilgt ist Ob durch 
genossenschaftlichen ZusammenschluB der Kleinwaldbesitzer eine giin
stigere Grundlage geschaffen werden konnte, bleibt fraglich. 

Fiir Waldungen groBeren Umfanges ist die Kontrolle nicht schwierig. 
Existiert ein richtiger Wirtschaftsplan, dann wird durch Einhaltung des darin 
festgesetzten Abnutzungssatzes und der Umtriehszeit der Fortbestand des 
Waldkapitalwertes sichergesteliL Es muB alierdings dem Waldbesitzer anheim
gestelit bleiben, in einzelnen Jahren mehr zu nutzen, wenn in anderen Jahren 
die tJberschreitung wieder eingespart wird. 

1st ein zuverlassiger Betriebsplan nicht vorhanden, dann geniigt es, den 
eingeschatzten jahrlichen Durchschnittszuwachs des ganzen beliehenen Waldes 
als MaBstab fiir die zulassige jahrliche oder periodische Abnutzung festzulegen. 
Das gleiche Verfahren empfiehlt sich gegeniiber Waldungen, welche grundsatz
lich nur im aussetzenden Betrieb genutzt werden. 

Selbstverstandlich miissen alie abgeholzten Flachen alsbald wieder bestockt 
werden. 

Zur Handhabung der KontrollmaBnahmen muE das Kreditinstitut einen 
forstlichen Sachverstandigen zur Seite haben. Die damit verbundene Arbeit 
ist aber nicht sonderlich groB, weil dem Waldbesitzer die Beibringung alier 
dazu notigen Behelfe auferlegt werden kann (jahrliche oder periodische Vor
lage eines ziffernma.Bigen Nachweises iiber die Nutzungen und Kulturen unter 
Beifiigung eines Lageplanes, zeitweise ortliche Priifung). 

Allgemein ist zu betonen, daB der Waldbesitzer in der Freiheit einer ord
nungsmaBigen Wirtschaft nicht durch zu weitgehende und schikanose Kontroll
maBnahmen beengt werden darf. 

Bei den J!>reuBischen Landschaften wird, soweit sie auch die Bestande 
beleihen, die Kontrolie fiir die nach dem Waldrentierungswert beliehenen 

1) v. Altrock, Handw. d. Staatsw. 3. Auf!., Bd. 3, 987. 
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Waldungen strenger geiibt, als wenn die Bestandswerte fUr sich festgesetzt 
wurden. 

Wird von der ostpreuBischen Landschaft der Waldwert nach der "Boden. und 
Waldbestandstaxe" berechnet, dann hat der Waldbesitzer die von der Landschaft auf
gestellten Grundsatze zu beachten und insbesondere den von der Landschaft festgestellten 
Abnutzungssatz inne zu halten. Dieser solI, wenn ein vom Forstsachverstandigen auf
gestellter Wirtschaftsplan l1icht vorliegt, in keinem FaIle 4 fm je ha iiberschreiten. Nach. 
traglich kann jedoch eine "Uberschreitung des Abnutzungssatzes urn 10% bei der Haupt
nutzung und 20% bei der Vornutzung genehmigt werden. - Der Waldbesitzer muB fiir 
Waldungen von ,10 ha ab iiber den jahrlichen Einschlag Buch fiihren, die Mehr- oder 
Mindereinschlage sind auf das kommende Jahr anzurechnen. Das Holzeinnahmebuch ist 
am JahresschluB der General-Landschaftsdirektion vorzulegen. Wird der Wald von der 
Forstberatungsstelle der Landwirtschaftskammer bewirtschaftet" dann geniigt deren Be
scheinigung, daB sich die Abnutzung in den zulassigen Grenzen gehalten hat. Mindestens 
aIle 5 Jahre findet eineortliche Besichtigung statt, 

Fiir die Beleihung nach dem Waldrentierungswert gilt bei der ostpreuBischen Land· 
schaft die Bedingung, daB der Wald zu seiner Erhaltung und zur Sicherung eines rationellen 
Betriebes unter Mi twir kung der Landschaft b~wirtschaftet wird. Der ermittelte Ab
nutzungssatz darf nicht iiberschritten werden. Uber den Jahreseinschlag und die aus
gefiihrten Kulturen, iiber die Buch gefiihrt werden muB, ist jahrlich eine Nachweisung 
der General-Landschafts-Direktion einzureichen. Eine ortliche Besichtigung findet in 
diesem FaIle mindestens aIle 3 Jahre statt. 

Die schlesische Landschaft, die sich in der Regel an den Flachenabnutzungssatz 
der bepfandbrieften Forste halt, iibt die Aufsicht: 

a) durch jahrlichen Nachweis der .abgeholzten und von Ungliicksfallen betroffenen 
Flachen, welche nach den Nummern auf der Karte zu bezeichnen sind, ebenso der durch
forsteten Flachen, 

b) durch jahrlichen Nachweis des Anbaues der abgeholzten und der auBerdem fiir 
die 1. Periode zur Kultur bestimmten Flachen, 

c) durch ortliche Besichtigungen aIle 5 Jahre. 
Nach den Vorschriften der po m merschen Landschaft muB der Waldbesitzer 

eine nach den Grundsatzen der preuBischen Staatsforstverwaltung und der Nachhaltig
keit geregelte Wirtschaft treibcn. Der Einschlag und die Kulturen sind jahrlich nach
zuweisen. ()rtliche Kontrolle mindestens aIle 3 Jahre. 

b) Die GeHihrdung der Bestande durch Naturereignisse (Wind, 
Schnee, Hagel, Eis, Diirre, Insekten, Pilze, Feuer). 

Die dadurch den Bestanden drohende Gefahr wird vielfach iiberschatzt. 
Werden jiingere Bestande beschadigt, so £aUt deren Wert fUr die Sicherheit 
der Hypothek wenig ins Gewicht. AuBerdem kann durch rasche Wiederauf
forstung Ersatz geschaffen werden. Altere Bestande aber werden niemals so 
vollstandig vernichtet, daB ihr Holzwert vollstandig verloren geht. Eine Dber
fiillung des Marktes ist heutzutage nicht mehr zu befUrchten. 1m iibrigen kann 
sich der Hypothekglaubiger noch dadurch besonders sichern, 

a) daB er bei der Festsetzung des Beleihungswertes fUr eine mogliche Ent
wertung des Bestandsobjektes durch Kalamitaten noch besondere Abziige 
macht; 

(3) daB dem Waldbesitzer die Versicherung seiner Holzbestande gegen 
Feuerschaden zur Bedingung gemacht wird (s. Waldbrandversicherung); 

y) daB durch eine Vertragsklausel der Waldbesitzer verpflichtet wird, einen 
durch Naturereignisse verursachten Mehranfall an Holzerlos zur ganzen oder 
teilweisen Deckung der Hypothekschuld zu verwenden, ahnlich wie es im 
biirgerlichen Gesetzbuch fUr die NieBbrauchswaldungen vorgesehen ist. 

Die 3. Hauptversammlung des Deutschen Forstvereinll zu Leipzig 1902 faBte 
folgenden BeschluB: "Im Interesse der Erhaltung und nachbaltigen Bewirtscbaftung der 
Privatforsten, sowie im Interesse der Waldbesitzer ist es gelegen, daB bei hypothekarischen 
Beleihungen der Wald - ebenso wie jede andere Kulturflacbe - als das Objekt eines 
dauernden, nachhaltigen Ertrages bebandelt und demnach nicbt nur nach seinem Boden
wert, sondern auch nach seinem Bestandswert, bzw. dem daraus entspringenden ReiD
ertrag, insoweit derselbe durch planmaBige Waldwirtschaft und deren Kontrolle gesichert 
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erscheint, eingeschatzt werde." - 1m gleichen Sinne fal.lte die 31. Plenarversammlung 
des Deutschen Landwirtsohaftsrates im Jahre 1903 BesohluB. 

Wia in der Landwirtschaft, so ist auch in der Forstwirtschaft die un
kund bare Tilgungshypothek (Amortisationshypothek, Annuitatendarlehen; 
Gegensatz reine Zinshypothek) die zweckmaBigste Form des Realkredits. 
Eine beliebig kiindbare Grundschuld - ausgenommen im Falle nachgewiesener 
MiBwirlschaft - ist fiir den Waldbesitzer noch schlechter als gar keine; 
denn die plotzliche Kiindigung zwingt ihn meistens zum sofortigeit Abtrieb 
der Bestande. Die allmahliche Tilgung einar Hypothek ist zum Zwecke der 
Entschuldung des Grundbesitzes und zur Hebung der wirtschaftlichen Lei
stungsfahigkeit der Grundbesitzer unbedingt geboten. 

Der Deutsche Landwirtschaftsrat sprach sich 1901 fiir einen Tilgungs
zuschlag von mindestens 8/&% aus. 

Die Tilgung einer Hypothek vollzieht sich in folgenden Zeitraumen: 

Zins Tilgungs- Zins mit 
zUBchlag Tilgung Jahre 

% % 
1/2 41/2 
1 5 

1/2 5 
1 51/ 2 

1/2 51/2 
1 6 

Nach dem Hypothekenbankgesetz fur das deutsche Reich v. 13. Juli 1899 
darf der bei der Beleihung angenommene Wert des Grundstiiokes den ermittelten Ver
kaufswert nicht iibersteigen. Bei der Feststellung desselben sind nur die dauernden:Eigen
scbaften des Grundstiickes und der Ertrag zu beriicksiohtigen, welchen das Grundstiick 
bei ordnungsmaBiger Wirtschaft jedem Besitzer naohhaltig gewahren kann (§ 12). Die 
Beleihung von Grundstiicken, die der Regel nach nur zur ersten Stelle zulassig ist, darf 
die ersten drei Fiinftel des Grundstiickwertes nioht iibersteigen, die Bundesstaaten konnen 
jedoch die Grenze auf zwei Drittel des Wertes erhOhen (also 60---66 2/ 3%; § II). 

3. Bewertung des Waldes. 
Fiir den Hypothekengliiubiger kommen zwei Gesichtspunkte in Betracht: 

1. daB bei einem etwaigen Zwangsverkauf des Waldes das Guthaben 
dUrch den Erlos voll gedeckt wird, 

2. daB der Eingang der jahrlichen falligen Zinsen entweder durch den 
Waldertrag oder durch die sonstige dingliche Leistungsfahigkeit des 
Schuldners gewahrleistet ist. 

Die Verpfandung ergreift das Waldpfand sowohl seiner Substanz nach wie 
auch nach seinem Ertrag. 

Die Sicherheit des Schuldkapitals beruht auf dem Vermogenswert des 
beliehenen Waldes. Dieser ist gleich dem gemeinen Wert (Verkehrswert) und 
deckt sich mit dem forstlichen Ertragswert. Nur wenn der Waldboden in 
absehbarer Zeit einer hoher rentierlichen Benutzungs'Weise zugefiihrt werden 
kann, verleiht diese dem Boden einen hoheren als den forstwirtschaftlichen 
Wert. Einen yom objektiven Ertragwert abweichenden gemeinen Wert gibt 
es fiir Waldungen nur in seltenen Ausnahmefallen. 

Der kreditnehmende Waldbesitzer kann beanspruchen, daB sein Wald zu 
dem vollen Verkehrswert angeschlagen wird. 

Bankpolitisch ist auch die ortliche Lage und der Zusammenhang des Waldes 
nicht ohne Bedeutung. Ist derselbe parzelliert, zwischen oder in .der Nahe 
von volkreichen holzverbrauchenden Ortschaften gelegen, dem Verkehr durch 
Eisenbahnen und StraBen gut aufgeschlossen usw., dann ist seine Verkauf-
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lichkeit mehr gesichert als wenn es sich urn entlegene geschlossene Wald
komplexe handelt. Ferner sind zu wiirdigen: die Ordnung der Verwaltung und 
der Aufsicht, das Altersklassenverhaltnis der Bestande, del' Stand der Kulturen 
und Verjiingungen, die Gefahrdung durch Naturereignisse und die dagegen 
getroffenen Vorkehrungen. 

A. Bewertung nach dem Waldrentierungswert. 

LaBt del' Aufbau del' Bestande nach Alter, Flachenanteil und Bonitat eine 
jahrliche gleich groBe Abnutzung zu, dann kann del' jahrIiche Reinertrag die 
Grundlage fUr die Berechnung des Beleihungswertes des Waides bilden. Durch 
Kapitalisierung ergibt sich del' Waldrentierungswert, von den preuBischen 
Landschaften "Forstertragstaxe" genannt. 

Theoretisch setzt die Methode des Waldrentierungswertes, wenn sie zu 
einem ganz genauen Ergebnis fiihren solI, einen ideal aufgebauten Nachhalts
betrieb voraus, wie er sich in Wirklichkeit in keinem Waldkomplex vorfindet 1). 

Da abel' die unter Staatsaufsicht stehenden Kreditanstalten hochstens zwei 
Drittel des Taxwertes beleihen diirfen, und somit zwischen der Hohe des Leih
kapitals und des Waldwertes auf alle Falle ei.ne Sicherheitsspannung besteht, 
kommt es bei del' Waldbeleihung auf eine absolut genaue Feststellung des 
Waldkapitalwertes nicht an. Es kann daher der Rentierungswert unter der 
Voraussetzung zugrunde gelegt werden, daB durch das Altersklassenverhaltnis 
eine ungefahr gIeichgroBe jahrliche Reineinnahme aus dem Walde garantiert 
ist und die Umtriebszeit sich von den Grenzen des finanziellen Umtriebszeit
raumes nicht zu weit entfernt. Geht die wirkliche Umtriebszeit weit iiber die 
finanzielle hinaus, dann wird der Waldrentierungswert zu klein. 

Eine ausschlaggebende Rolle spielt del' KapitalisierungszinsfuB. Wird 
er zu hoch angesetzt, dann wird del' Waldwert zu niedrig taxiert und die wirk
liche Kreditwiirdigkeit des Waldbesitzers zu Unrecht geschmalert. 

Fiir den Glaubiger kommt es Iediglich darauf an, daB bei einem etwa not,
wendig werdenden Zwangsverkauf des beliehenen Waldes sein Guthaben durch 
den Erli:is sichel' gedeckt wird. Deshalb ist es nicht ni:itig und ungerecht 
gegen den kreditbediirftigen Waldbesitzer, den Taxwert des Waldes dUTch 
einen zu hohen, del' Waldwertrechnung fremden ZinsfuB herabzudriicken. 

Del' richtige KapitalisierungszinsfuB ist auch heute noch del' objektive 
forstliche ZinsfuB von 3%. Um den Wert, zu dem derselbe fUhrt, kann del' 
Wald jederzeit verkauft werden. Diese Tatsache allein ist fiir den Hypo
thekenglaubiger del' maBgebende Gesichtspunkt. 

Del' Beleihungswert, gleich dem Verkehrswert (gemeiner Wert, Vermogens
wert) ist nicht gleichbedeutend mit dem Vermogenssteuerwert des Waldes. 
Diesel' kann nur nach dem Verhaltnis der letztjahrigen Ertrage zu dem landes
iiblichen ZinsfuB bemessen werden, weil dieser allein die augenblickliche sub
jektive Leistungsfahigkeit des Waldbesitzel's zum Ausdruck bringt. 

Ein KapitalisierungszinsfuB von 5 %, den die ostpreuBische Landschaft fUr 
Umtriebszeiten bis zu 79 Jahren, die schlesische und westpreuBische Land
schaft gemeinhin anwenden, fUhrt zu del' Folge, daB del' Wert des Waldes, 
d. h. des Bodens und del' vorhandenen Holzbestande, sich kleiner berechnet, 
als del' tatsachliche Wert del' Bestande allein ist. Ja, bei hoheren Umtl'iebs
zeiten kann del' Abtl'iebswel't des schlagbal'en Holzes allein hoher sein als del' 
berechnete gesamte Waldwert. Nehmen wir z. B. eine nol'male Fichtenbetriebs
klasse von no ha im 80jahrigen Umtrieb mit einem jahl'lichen Waldreinertl'ag 

') Naheres in meinem Lehrbuch der Waldwertrechnung und Forststatik. 3. Auf!., 
1919, S. 142 ff. 
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von 15 531 M. an, dann berechnet sich der wirkliche Wert des Holzvorratef 
auf 401430 M., des Bodens auf 116270 M., des Waldes auf 517700 M. be 
Unterstellung des fdl-stlichen ZinsfuBes von 3 %. Kapitalisiert man den Waldo 
reinertrag mit 4% bzw. 5%, so ergeben sich Waldwerte von 388275 M. bzw. 
310620 M. also Werte, die unter den Bestandswerten stehen. Der Boden fall1 
als Wertfaktor vollstandig durch. 

Allgemein ist der mit 5 % berechnete Waldrentierungswert um 40 % kleinel 
als der mit 3 % ermittelte. 

Will der Glaubiger ein iibriges an Vorsicht tun, dann mag er auch mit 
31/ 2 % kapitalisieren. Was dariiber hinausgeht, ist zum N achteil des WaId
besitzers. Es liegt auch ein finanzpolitischer Widerspruch darin, daB del 
Hypothekenglaubiger vom Waldbesitzer nur 4% oder 41/ 2% verlangt, daE 
Waldvermogen aber mit 5% bewertet. 

Einige Kreditinstitute iiben noch eine weitere Vorsicht, indem sie ZUI 

Deckung der den Bestanden drohenden Gefahren durch die bekannten mog
lichen Kalamitaten vom errechneten Reinertrag noch besondere Abzuge 
machen. Die schlesische Landschaft zieht bei N adelholz in mindestens 80jahrigem 
Umtrieb 10%, in niedrigeren Umtrieben 12 bis 15%, bei Laubholzhochwald, 
Mittel- und Niederwald 4 bis 8 Ofo abo Die ostpreuBische und westpreuBische 
Landschaft verzichten auf solche Abziige. 

Als dringendes Gebot fUr die Sicherung des Leihkapitals kann, abgesehen 
von den Waldbrandschaden, diese Zuriickschraubung des wirklichen Rein
ertrages nicht erachtet werden. Der KapitalisierungszinsfuB von 5 Ofo gegen
iiber 3% und ein lO%iger Abzug fUr Gefahren driickt den Waldwert um 
46% herab. Da der festgestellte Waldwert nur mit zwei Dritteln beliehen wird, 
kann ein Wald mit einem Verkehrswert von 1 Million Mark nur mit (1000000 
minus 460 000) 2/3 = 360000 M., also mit nur etwas mehr als 1/3 seines wirk
lichen Wertes belastet werden. 

Dieses MaB von Vorsicht geht iiber die verniinftigen Grenzen hinaus, nament
lich wenn man erwagt, daB durch das Steigen der Holzpreise auch der Wald
wert steigt, also der Sicherheitskoeffizient immer groBer wird und bei Tilgungs
hypotheken das rechnungsmaBige Schuldkapital von Jahr zu Jahr kleiner wird. 

Der Widerstand, den die Waldbeleihung in dem 5%igen Zinsful3 fand, veranlal3te 
die ostpreuBische Landschaft schon 1904, ffir die wenigstens iiber 60jiihrigen Umtriebs
zeiten niedrigere ZinsfiiJ3e anzuwenden; der Multiplikator des Reinertrages betriigt 

bei einem Umtrieb von 60 bis 79 Jahren 22, das sind 4,55% 
" 80 bis 99'" 25,,, " 4,00" 
" 100 u. mehr" 30,,, 31/ 3 " 

Die gleichen 8iitze hat die westpreuBische Landschaft. 
Die preuBischen Landschaften fordern fast gleichlautend fUr die Beleihung 

nach dem Rentierungswert die Aufstellung eines nach ihren Vorschriften 
gefertigten Wirtschaftsplanes. Diese beziehen sich auf die Umtriebszeit, die 
Periodenbildung, die Massenermittlung und die Berechnung des Reinertrages. 
Die Holzpreise werden nach dem sechsjahrigen Durchschnitt unter Abzug von 
lO% berechnet. Der Abnutzungssatz wird aus den Ertragen der 1. Periode, 
in Schlesien der 1. und 2. Periode, berechnet. Der vom Waldbesitzer aufgestellte 
Wirtschaftsplan und Hiebssatz wird nicht ohne weiteres anerkannt. 

Nach den Bestimmungen der ostpreul3ischen und pommerschen Landschaft dad der 
Plenterbetrieb nicht beibehalten werden, "weil bei dieser Betriebsart, wenn sie auch 
an sich zweckmiiBig ware, die Nutzung nach Masse und Wert sich zu sehr der Kontrolle 
entzieht". Diese Einschriinkung sollte verschwinden, da die Waldwertrechnurtg und Forst
einrichtung nicht so unbeholfen sind, auch diese Betriebsform zu meistern. 

Fiir einen umfangreichen Waldbesitz kann man verhaltnismaBig sehr rasch 
nach den Grundsatzen des Waldrentierungswertes den ungefahren Waldwert 
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bestimmen, ohne zuvor einen Wirtschaftsplan aufzustellen, wenn man fiir jede 
Abteilung oder Grundbuchnummer den Haubarkeitsdurcbscbnittszuwacbs je 
Hektar einschatzt, von dem Werte desselben die durchschnittlich-jahrlichen 
Verwaltungs- und Kulturkosten abzieht, den sich ergebenden Reinertrag 
kapitalisiert und dies en Kapitalwert je Hektar mit der Hektarzahl der Abteilung 
multipliziert. Auch die Berechnung nach dem kombinierten Waldrentierungs
wert fiihrt rasch zum Ziel 1). 

Ob bei der Berechnung des Reinertrages von dem vom Waldbesitzer ein
gehaltenen oder angegebenen Abnutzungssatz ausgegangen werden kann, ist 
in jedem Fall nachzupriifen. MaBgebend ist nur jener, der der nachhaltigen 
Leistungsfahigkeit des Waldes entspricht. Hat der Waldbesitzer den Hiebs
satz iiberspannt, dann ist dieser entsprechend zu korrigieren 2). 

Ob auBer der Holznutzung auch Nebennutzungen als werterhohender Faktor 
in Betracht gezogen werden konnen, hangt von den ortlichen Verhaltnissen abo 

B. Bewertung der Einzelbestande. 

1st der Wald fUr den jahrlichen Betrieb zu klein oder nach dem Altersklassen
verhaltnis der Bestande hiezu nicht geeignet, dann bildet jeder Bestand fiir 
sich ein Ertragsobjekt zu einer bestimmten Zeit, der Organismus der Betriebs
klasse mit seinem Jahresrentencharakter scheidet als Behelf fiir die Ermitt
lung des Waldkapitalwertes aus. 

Die Boden- und Bestandswerte sind in dies em FaIle fiir jede einzelne Wald
abteilung direkt zu ermitteln. Dieses Verfahren gibt unter allen Umstanden 
sicherere Werte als die Methode des Waldrentierungswertes, weil dessen GroBe 
von dem nicht streng faBbaren jahrlichen Reinertrag abhangig ist und selbst 
nur kleine Fehler bei der Festsetzung des Reinertrages durch die Kapitalisierung 
sehr stark vergroBert werden. 

Die besondere Taxierung der Einzelbestande ist fiir jede Waldflache anwend
bar und kann unter der Voraussetzung angewendet werden, daB die jahrliche 
Abnutzung den Haubarkeitsdurehsehnittszuwaehs der gesamten Waldflache 
nicht iibersteigt. Alsdann ist die Erhaltung des beliehenen Waldkapitalwertes 
gewahrleistet. 

Die ostpreuBische Landschaft hatte die besondere Beleihung von Gutswaldern 
im Jahre 1901 eingefiihrt auf der Grundlage des Waldrentierungswertes, "Forstertragstaxe" 
genannt. Das Beleihungsangebot fand aber wenig Eingang, weil der mit 5% ermittelte 
Waldwert und der darauf gegriindete Pfandbriefkredit als zu gering empfunden wurde. 
Erst seitdem mit dem Jahre 1910 die Sondertaxierung VOll Boden und Bestand, "Boden. 
und Waldbestandstaxe" genannt, eingefiihrt wurde und dazu 1913 die Wertsatze noch 
erhoht wurden, wurde von der Beleihung mehr Gebrauch gemacht. Diese Landschaft 
laBt diese Taxierung aueh fiir jede WaldgroBe zu, behalt sieh aber vor, bei Waldern 
von 100 ha und dariiber die Beleihung von der Bereehnung des Rentierungswertes abhangig 
zu machen. . 

Die schlesische Landschaft beleiht Flachen von nieht iiber 50 ha auf Verlangen 
des Besitzers nach einem Durchschnittsreinertrag von 2-36 M. je Hektar, worin auch 
die Holz- und Grasereinutzung ihre Bewertung findet; die pommersche Landschaft 
nur Flachen von 100 ha abo 

IDie Rechnungsmethoden der preuBisehen Landsehaften an sieh sind auBerst primitiv 
und der Korrektur sehr bediirftig. 

Unverstandlich ist, daB. die preuBisehe staatliche Aufsichtsinstanz einem BeschluB 
der ostpreuBischen Landsehaft vom Jahre 1913, wonach isoliert gelegene Walder von 
mindestens 500 ha GroBe, die auf besonderem Grundbuchblatt eingetragen sind, als selb
standige Grundstiicke beliehen werden solIten, die Genehmigung versagt hat. 

1) Naheres in meinem Lehrbuch der Waldwertrechnung uSW. S. 150 £f. 
,2) Schnaase (a. a. O. 35) ist gegen die Zugrundelegung des Abnutzungssatzes, weil 

bei einer Beleihung der Waldbesitzer daran inte~ssiert ist, denselben moglichst hoch 
herauszurechnen. Cleve (a. a. O. 182) ist fiir dieselbc. 



Sicherung des Zinsendienstes. 555 

4. Sicherung des Zinsendienstes. 
Die Sicherung des Zinsendienstes ist praktisch fiir den Kreditgeber ebenso 

wichtig wie die Sicherheit des Leihkapitales. Daher machen viele Kredit
anstalten die Beleihung eines Waldes von dem Vorhandensein schlagbaren 
Holzes auf langere Zeit hinaus abhangig. Bankpolitisch ist diese Forderung 
verstandlich, forstpolitisch aber bedenklich. Denn es kann Falle geben, in 
denen ein Waldbesitzer iiber einen groBen forstlichen Vermogenswert verfiigt, 
aber iiber keine haubaren alteren Bestande. Es ist auch denkbar, daB durch 
die Durchforstungsertrage allein die Hypothekzinsen nicht aufgebracht werden 
konnen. Um die Nutzung noch nicht hiebsreifer Bestande zu verhiiten, ist 
aber gerade die Beleihung eines so beschaffenen Waldes besonders erwiinscht, 
wenn der Waldbesitzer darauf antragt. 

Da der Fall wohl auBerst selten ist, daB der Besitzer eines solchen Waldes 
iiber keine anderen Einnahmequellen verfiigt, so miissen eben diese bis zum 
Zeitpunkt des Eintrittes der ordentlichen Waldnutzung verpfandet werden, 
wenn die personliche Vertrauenswiirdigkeit fiir sich allein nicht anerkannt wird. 

Die schlesische Landschaft, di.e fiir Waldungen von fiber 50 ha nur die Wert. 
ermittlung nach dem Waldrentierungswert kennt, und die pommersche Landschaft 
lehnen die Beleihung ab, wenn Bestande der ersten Periode nicht vorhanden sind, weil 
sich nach diesem Verfahren ein Wert nicht berechnen lasse. Die ostpreuJ3ische Land. 
sohaft dagegen ist weniger angstlich, stellt in diesem FaIle den Wert fiir die einzelnen 
Waldteile fest und belehnt danach. 

Zu beriicksichtigen ist, daB bei Tilgungshypotheken, die bei Waldbeleihungen 
die Regel sind, das Schuldkapital jahrlich kleiner wird und gegen den SchluB 
der Leihperiode auch durch den Waldwert nur jiingerer Bestande gedeckt sain 
kann. Auch von diesem Gesichtspunkt aus legen die Kreditinstitute fiir den 
Anfang der Beleihung auf das Vorhandensein ltlterer wertvoller Bestande 
besonderen Wert. Die Sorge fiir die Sicherheit des Zinsendienstes und des 
Schuldkapitals braucht sich bei Tilgungshypotheken nur auf den Beleihungs
zeitraum, nicht auf die gauze Umtriebs2'eit zu erstrecken. FUr Waldungen des 
aussetzenden Betriebes wird die Sicherheit des Pfandes jahrlich groBer, weil 
der Bestandswert zunimmt und das Schuldkapital abnimmt. 



Vierzehntes Kapitel. 

Waldbrandversichernng 1). 

1. Entwicklung und gegenwartiger Stand. 
Die Idee, die Walder gegen Feuerschaden zu versichern, ging von land

wirtschaftlichen Kreisen der Provinz Hannover aus. Forstdirektor Burck
hardt veraffentlichte deshalb 1877 in "Aus dem Walde" (8. Heft) einen von 
Mitgliedern der kgl. Finanzdirektion zu Hannover ausgearbeiteten Statuten
entwurf zu einem auf Gegenseitigkeit von Waldbesitzern beruhenden "Wald
brand-Versicherungsverein fiir die Prov. Hannover". Infolge dieser Anregung 
beschloB 1884 die Provinzialverwaltung von Hannover in Verbindung mit der 
dortigen landschaftlichen Brandkasse eine Versicherung fUr Bestande bis zu 
40 Jahren auf Gegenseitigkeit der Besitzer zu griinden. Die Versicherlmg 
sollte sich auf den Ersatz der Kulturkosten beschranken, der Pramiensatz 1 
pro 1000 M. des versicherten Bestandswertes betragen. Dieses Projekt schei
terte, weil die Regierung die Dotierung eines Reservefonds von 300 000 M. 
forderte,'der nicht aufgebracht werdenkonnte. 1m Jahre 1891 wurde das Projekt 
endgiiltig aufgegeben. 1m Jahre 1893 bescbaftigte sich der sachsische Forst
verein mit der Frage und veranlaBte daraufhin eine Enquete iiber die Bediirfnis
frage. 1m Jahre 1894 bildete sich in Berlin eine "Allgemeine deutsche Versiche
rungsgesellschaft gegen Waldbrandschaden" als Gesellschaft mit beschrankter 
Haftung auf Gegenseitigkeit. Nach der Veraffentlichung ihrer Statuten 2) laste 
sie sich aber sofort wieder auf. Nach diesen vergeblichen Anlaufen richtete 
die Feuerversicherungs-Aktiengesellschaft zu Miinchen-Gladbach 
im Herbst 1895 eine eigene Waldbrandversicherungsabteilung ein und lenkte 
damit erstmals die Frage in praktische Bahnen. 

1) Burckhardt, Aus dem Walde. Heft 8, 1877, 1 ff. - Kraft, Zur Praxis der 
Waldwertrechnung (1882), 104 ff. - Bericht iiber die 38. Verso d. sachsischen Forstvereins 
1893, uber die 56. Vers.1912. - U. Miiller, in A. F. u. J. Z. 1895, 73. - Danckel. 
mann in Z. f. F. u. J. 1897, 230 ff. - A; F. u. J. Z. 1897, 93. - Bericht uber die 
5. Hauptvers. d. deutschen Forstvereins 1904, iiber die 9. Hauptvers. 1908. - Frhr. von 
Cetto, Bericht im Sitzungsprotokoll des bayerischen Landwirtschaftsrates v. 29. Sept. 
1903. - Mitt. d. deutschen Forstvereins 1912. Nr. 6. 1913, Nr. 2~ - Gartner, H., 
"Ober Waldbrandstatistik in "Wirtschaft und Recht der Versicherung" 1913, Nr. 6, Bei· 
heft Z. Mitt. f. d. iiffentl. Feuerversicherungsanstalten. - RaeB, Waldversicherung, Forst. 
bank und rationelle Waldertragsregelung. Wiesbaden 1908 (auch M. d. d. F. 1907, Nr.4). 
- Jentsch, Z. f. F. u. J. 1908, 41I; hierauf Entgegnung von Vorster ebenda 797. -. 
Keiper, F. C. 1909. August. - Gartner, A. F. u. J. 1910, Juni. - Langhans, 
Masius, Rundschau 1905, 135. - Ludwig, C., Waldbrandversicherung, Leitfaden fiir 
Versicherungsnahme und Schadenregulierung. Aachen 1914 (Selbstverlag). - Endres, M. 
und Forstrat Ludwig, Mitt. d. Reichsforstwirtschaftsrates. 192<>' Nr. 6. 

2) Abgedruckt in den Mundener forstl. Heften 1894, 163. 
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Besanders verlustreiche Jahre waren fur die Gesellschaft 1900, 1904, 1909 
und 1911. Sie hatte in der Zeit von 1900-1909 1694 Brande zu entschadigen, 
wovan 76 0/ 0 auf Rheinland und Westfalen entfielen. Als nun das besonders 
brandreiche Jahr 1911 noch ungunstiger verlief, erneuerte die Gesellschaft 
eine groBe Zahl von Versicherungen nicht mehr, in erster Linie solche in der 
Rheinprovinz, Westfalen und in Hannover, speziell in der Luneburger Heide. 
Fur diese Gebiete macht sie die Versicherung von Holzbestanden davon ab
hangig, daB von den Besitzern giinstige Versicherungsobjekte, Gehaude und 
Mobiliar zum Ausgleich mitversichert werden 1). 

Da die Pramien und Bedinguhgen der Gladbacher Anstalt fur zu ungiinstig 
gehalten wurden, interessierten die landwirtschaftlichen Berufsvertretungen des 
westlichen PreuBens die offentlichen Provinzial-Feuerversicherungsanstalten 
filr die Aufnahme der Waldbrandversicherung. 

Daher schloB die Provinzial-Feuerversicherungsanstalt der Rhein
provinz zu Dusseldorf mit dem Landwirtschaftlichen Verein filr RheinpreuBen 
1907 ein Abkommen uber Waldbrandversicherung. Diese Anstalt ist die groBte 
der preuBischen offentlichen Anstalten dieser Art, hatte vor dem Krieg eine 
Versicherungssumme von nahezu 6 Milliarden :Nlark, eine jahrliche Pramien
einnahme von 7,5 Millionen Mark und 15 Millionen Mark Vermogen. Ferner 
nahmen die Waldbrandversicherung auf: die Westfalische Feuersozietat 
in Munster 1908, seit 1912 die Land-Feuersozietaten zu Merse burg und 
zu Magdeburg und die Schleswig-Holsteinische Landesbrandkasse 
in Kiel. 

Bei der Provinzial.Feuerversicherungsanstalt der Rheinprovinz waren am 1. Januar 
1920 1869 Waldbesitzer mit 112202 ha Waldflache (45000 ha Laubholz, 38000 ha 
Kadelholz, 28000 ha Mischwald mit vorwiegend Nadelholz) und einer Versicherungs. 
summe von 160 Millionen Mark versichert. Die Magdeburger Land·Feuersozietat be
treibt die Waldbrandversicherung nur in geringem Umfang (1920: 1460· hal. 

Der Wirkungskreis dieser offentlichen Gesellschaften ist zunachst auf den 
Umfang der betreffenden Provinzen berechnet. 

In Bayern wurde auf. Anregung des bayerischen Waldbesitzerverbandes im 
Juni 1920 der Verband "Bayerische W aId versicherung" gegrundet. 

Infolge der Konkurrenz, welche der Gladbacher Anstalt im westlichen 
PreuBen durch die provinziellen Versicherungsanstalten erwuchs, trat sie im 
Jahre 1913 mit mehreren Landwirtschaftskammern der ostlichen prenBischen 
Provinzen, die bis jetzt von Waldbranden weniger heimgesucht wurden, wegen 
einer Neuregelung der Versicherungsbedingungen in Verbindung. Die getroffenen 
Vereinbarungen werden spater besprochen werden. 

Auch andere Privat-Feuerversicherungsgesellschaften nehmen Waldbrand
versicherungen an, meistens aber nur unter gleichzeitiger Mitversicherung des 
Immobiliar- oder Mobiliarbesitzes des Versicherungsnehmers. 

2. Die Bediirfnisfrage. 
Die Waldbrandversicherung ist allgemein eine nutzliche, in vielen Fallen 

eine unbedingt notwendige Einrichtung. Richtig ist, daB das Bediirfnis zur 
Versicherung der Forste gegen Feuerschaden insofern nicht so zwingender 
Natur ist wie jenes zur Versicherung der Gebaude, Mobilien und Vorrate, als 
durch einen Waldbrand filr den Besitzer nicht ein augenblicklicher Notstand 
hervorgerufen wird. Durch die Zerstorung eines Hauses samt Inneneinrichtung, 
Maschinen, Geraten, Vorraten, Viehstand usw. wird die wirlschaftliche Existenz 

1) Hahn, Deutsche Forstzeitung. Bd. 26, 301. 
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des Landwirtes, Gewerbsmannes und Industriellen unter Umstanden volJig 
vernichtet, wenn der Schaden nicht durch Versicherung gedeckt ist. 

Ein Waldbrand von groBerer Ausdehnung bedeutet zwar eine Beeintrach
tigung des Vermogensstandes des Waldbesitzers, die beim Verkauf des 
Waldes direkt fiihlbar wird. Bei jiingeren Bestanden kann der viele Jahre hin
durch angesammelte Vermogenszuwachs auf einmal vernichtet werden. Das 
gegenwartige Einkommen des Waldbesitzers wird aber durch einen Wald
brand nicht immer unmittelbar beriihrt. Brennen junge, noch nicht verwert
bare Bestande ab, so wird es hochstens durch den Entgang von Durchforstungs
ertragen beeinfluBt. Nur die Wiederaufforstungskosten bringen eine sofortige 
Belastung. Werden altere Bestande yom Feuer betroffen, so erzielt der Besitzer 
aus dem Erlos des Holzes, welches niemals vollstandig zu Asche verbrennt, 
sondern nur zum Absterben gebracht wird, sogar eine unverhoffte Einnahme. 
Natiirlich wird durch die Vernichtungauch nur eines Teiles der Holzbestande 
friiher oder spater die Einnahme aus dem Walde sinken, beim Nachhaltsbetrieb 
imter Umstanden infolge der notwendig gewordenen Herabsetzung des- Hiebs
satzes. Je groBer der Waldbesitz, auf einen um so langeren Zeitraum kann der 
Ausfall verteilt werden. Miissen die in einem Waldkomplex vorhandeneniiber
schiissigen zuwachsarmen Altholzbestande wegen Brandbeschadigung ein
geschlagen werden, dann erhoht sich das Einkommen des Besitzers dauernd 
dadurch, daB er den Erlos als Reservekapital zu einem hoheren ZinsfnB bei 
einer Bank usw. anlegt als das Verzinsungsprozent der Bestande im Walde 
war. Dieser Fall trat z. B. theoretisch fiir die von dem Waldbrand bei 
Schwerin a. W. 1911 betroffenen preuBischen Staatsforsten ein 1). 

Fiir die leistungsfahigen Eigentiimer umfangreicher Waldungen, nament
lich fiir den Staat, liegt ein dringendes Bediirfnis zur Versicherung ihrer Wal
dung en jedenfl111s nur in Ausnahmefallen vor, weil die Kosten auBer Verhaltnis 
zum Nutzen stehen wiirden. Fiir sie ist die "Selbstversicherung", d. h. die 
Nichtversicherung, das vorteilhafteste. Dieselbe kann durch Errichtung eines 
fUr Waldbrandschaden besonders bestimmten oder eines allgemeinen Reserve
fonds gestiitzt werden (s. Reservefonds S. 463). Durch Waldbrandkatastrophen 
von groBer Ausdehnung kann natiirlich auch der Reichbegiiterte in finanzielle 
Verlegenheiten versetzt werden. 

RaeB will die Waldbrandversicherung mit einer entweder von den grotlen politischen 
Verwaltungskorporationen oder von einer Vereinigung von Waldbesitzern zu griindenden 
,Forstbank" verbinden (s. S. 470). 

Dagegen bietet die Waldbrandversicherung fiir die mittleren und kleinen 
Waldbesitzer groBe Vorteile, fiir den Privatwaldbesitz in erster Linie durch 
die Erhohung seiner Kreditfahigkeit bei Bestellung von Hypotheken 
und dann durch den Bezug von Barmitteln zur Verwendung fUr die Wieder
aufforstung abgebrannter Bestande mit noch nicht verwertbarem Holz, fiir 
die Ge meinden und sonstigen Korperschaften durch die Sicherstellung ihres 
Haushaltungsplanes. 

Die Beleihung der Holzbestande mit Hypotheken wird in neuerer Zeit von 
der Versicherung der Bestande gegen Feuerschaden direkt abhangig gemacht 
(u. a. auch von der Landesbank der Rheinprovinz). 

Jedenfalls ist es nicht angebracht, daB von einzelnen Forstmannern und 
teilweise auch von Waldbesitzern gegen die Waldbrandversicherung grundsatz
lich Stimmung gemacht wird. Sache aller Beteiligten ist, nicht gegen sie zu 
arbeiten, sondern an ihrer Verbesserung und VervoIlkommnung mitzuwirken. 

1) Voigt, Silva 1912, 99. 
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Da die Waldbrande sicher in der Zunahme begriffen sind und der Wert 
des Waldes, insbesondere aber die Betriebskosten des Waldbesitzers, voran 
die Kulturkosten, immer mehr steigen, wird sich die Niitzlichkeit und Not
wendigkeit der Waldbrandversicherung den Waldbesitzern immer mehr auf
drangen. Die im allgemeinen giinstige Waldbrandstatistik "ist fUr den Wald
besitzer ein schlechter Trost, wenn sein Wald yom Feuer heimgesucht wird. 

3. Statistik. 
Haufigkeit und Umfang der Waldbrande hangen von der Witterung, yom 

Zufall, von Holz- und Betriebsart, den ortlichen Verhaltnissen und von dem 
VerantwortlichkeitsgefUbl der Bevolkerung abo 

Einen maBgebenden EinfluB iiben die durch die geographiscbe und vertikale 
Lage bedingten Niederschlagsverhaltnisse aus. Deshalb ist im Hiigelland Siid
deutschlands, in den Mittelgebirgen und im Hochgebirge die Waldbrandgefahr 
viel geringer als in den trockenen Tiefebenen Norddeutschlands. 1m Schwarz
wald und im bayerisch-bOmischen Wald sind z. B. groBere Waldbrande seit 
Menschengedenken nicht eingetreten. Die Sicherheit vieler Waldgebirge wird 
allerdings auch durch die diinne Befliedlung erhoht. 

Aus der vorhandenen Statistik geht unzweifelhaft hervor, daB die Haufig
keit und der Umfang der Waldbrande in der Zunahme begriffen ist. Nur nasse 
Jahre, namentlich nasse Friihjahre, bringen eine voriibergehende Pause. Die 
Ursache der Zunahme ist zu suchen in der Zunahme der Nadelholzbestande; 
der Bevolkerung, des Verkehrs (Lokalbahnen), der Ansiedlungen, der industriellen 
Anlagen usw. In dem dichtbevolkerten Industriegebiet Westdeutschlands mit 
seinem parzellierten Privat- und Gemeindewaldbesitz sind die Waldbrande viel 
haufiger geworden als in Ostdeutschland. 

Die Entstehungsursachen der meisten Waldfeuer bleiben unbekannt oder 
lassen sich nur durch Vermutung feststellen. Die Fahrlassigkeit steht obenan. 
V orsiitzliche Brandstiftung kommt immer wieder vor; durch Funkenflug der 
Lokomotiven entstanden nach Gartner in Bayern 1877/1906 6%, in Baden 
1896/1907 11 %, Wiirttemberg 1901/09 5%, Hessen 1896/1907 19% der fest
gestellten Waldbrande. Blitzschlag gehort in Deutschland als Ursache zu den 
Ausnahmen. 

ErfahrungsgemaB sind die in den Tageszeitungen erscheinenden ersten 
Nachrichten iiber Waldbrande zumeist iibertrieben. Eine zuverlassige Statistik 
kanil nur durch Aufnahme der Brandschaden seitens Sachverstandiger an Ort 
und Stelle gewonnen werden. 

Merkwiirdigerweise wurde die Waldbrandstatistik in den meisten euro
paischen Staaten bisher sehr vernachlassigt 1). EinigermaBen zuverlassige 
Angaben liegen nur fiir die Staatswaldungen mehrerer deutscher Bundesstaaten 
vor, die ausfUhrlichsten fiir die bayerischen. Fiir die Staatswaldungen ist aber 
nicht aus dem Auge zu lassen, daB die geordnete Wirtschaft, gute Aufsicht, 
die weiigehenden Verhiitungs- und VorbeugungsmaBnahmen, dann das tJber
wiegen der Altholzbestande (hobe Umtriebszeiten) die Brandgefahr vermindern 
und daher eine verhaltnismaBig giinstige Statistik lief ern. 

Innerhalb langerer Zeitraume und weiter Gebiets- und Besitzgrenzen ist 
das jahrliche Fl1i.chenrisiko auBerst gering. Von der Gesamtwaldflache wurden 
durch Feuer beschadigt in: 

1) .Ausfiihrliches von H. Gartner, a. a. o. -~ Dann Mammen, Bericht iiber die 
56. Verso d. sachsischen Forstvereins 1912, 275. 
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allen Waldungen PreuBens 

den Staatswaldungen PreuBens 

den Staatswaldungen Bayerns 

den Staatswaldungen Braunschweigs 

1881/94 
1903/09 
1868/93 
1894/1900 
1901/10 
1911 
1877/99 
1900/12 
1910/18 

0,024 % 
0,047 " 
0,022 " 
0,023 " 
0,023 " 
0,137 " 
0,0096 " 
0,016 " 
0,104 " 

Auf je 10000 ha Waldflache fielen also im giinstigsten Falle 0,96 ha, im 
ungiinstigsten 10,4 ha Brandflache, und wenn man das auBergewohnlich 
nngiinstige Einzeljahr 1911 herausgreift, 13,7 ha. 

Besonders charakteristisch sind die weiten Schwankungen von J ahr zu 
.Jahr. In den preuBischen Staatswaldungen schwankte die Brandflache von 
1868-1913 urn das 259fache in den bayerischen von 1882-1912 urn das 
69fache, in den braunschweigischen von 1910-1918 urn das 493fache. Da
gegen betragen die jahrlichen Schwankungen der Gebaude- und Mobiliarfeuer 
hochstens 25 %. 

PreuBen. In samtlichen Waldungen ereigneten sich 1881-1894 durehschnittlich 
jahrlich 388 Waldbrande auf einer Brandflache von 1982 ha mit einem Schaden von 
383000 M. (Gesamtwaldflaehe 8193000 hal; von 1903-1909 ergab sieh eine jahrliche 
Brandflache von 3910 ha mit einem Schaden von 739200 M. (Waldflache 8270000 hal 
(Min. 1908 1279 ha, Max. 1909 8917 hal. Die Richtigkeit der auf die Jahre 1903-1907 
beziiglichen Zahlen wird allerdings von der Gladbaeher Gesellsehaft bestritten. 

In den Staatsforsten kamen an erheblicheren Brandfallen durchsehnitUich jahrlich 
vor 1868-1893 28 mit einer ganz oder teilweise vernichtcten Flache von 538 ha,. 1894 
bis 1900 23 und 641 ha, 1901-1910 21 und 657 ha, 1911 53 und 4141 ha, 1912 10 und 
526 ha, 1913 12 und 175 ha. Die groBte Brandflacheentfallt auf das Jahr 1911, die 
niederste auf das Jahr 1890 mit 16 ha. 

In den Gemeindewaldungen des Regierungsbezirks Aachen mit einer Gesamt· 
flache von 42 633 ha kamen von 1902-1912 244 Brandfalle mit einer Brandflache von 
1754 ha (Min. 1905 6,15 ha, 1911 962 hal, d. h. jahrlich 22 Brandfalle mit 159,5 ha 
= 0.373 0/ 0 vor. Von der ganzen Brandflache entfallen 1392 ha auf 1-40jahrigc, 35 ha 
auf iiber 40jahrige Nadelholzbestande, 327 ha auf Niederwald. 

Bayern. In den bayerischen Staa tswa Id ungen betrug durchschnittlich jahrlich 
die Zahl der Waldbrande und die Brandflache von 1877-1899 91 und 89 ha, von 1900 
bis 1912103 und 155 ha. Von 1882-1912 waren die groBten Brandjahre: 1909202 Brand
falle mit 413 ha, 1893 285 mit 388 ha, 1904 109 mit 319 ha, 1892 222 mit 237 ha, 1911 
237 mit 216 ha, die giinstigsten Brandjahre 1889 20 mit 6 ha, 1888 64 mit 31 ha. 

Braunschweig. In den braunschweigischep Staatsforsten betrug von 1910-1918 die 
brandbeschadigte Flache 83,969 ha, d. s. durchschnittlich jahrlich 9,33 ha (Min. 0,046 ha 
}Iax. 22,68 hal, der Schaden im ganzen 25417 M., der Betrag der Loschkosten im ganzen 
.'5127 1\1. 

Dem giinstigen durchschnittlichen Jahresrisiko stehen indessen die gewaltigen 
Brandkatastrophen gegeniiber, die immer wieder von Zeit zu Zeit eintreten 
und Millionenwerte vernichten. 

Beispiele fiir besonders groBe Waldbrandkatastrophen bis 1909, die bemerkens. 
werterweise aile auf PreuBen entfallen (naeh Gartner): 

August 1863 in der Oberforsterei Woczwoda (Tucheler Heide) 1276 ha. 
Mai 1880 bei LiiBwalde in der Liineburger Heide 1300 ha Wald und Heide. 
April 1892 im Klosterrevier Niebeck in der Liineburger Heide 447 ha. 
Juli 1892 bei Waice in Posen 780 ha. 
Juni 1896 in der Oberforsterei Rendsburg (Schleswig) 314 ha, in den Waldungen der 

Gemeinde Elmpt (Reg.-Bez. Aachen) 700 ha (von der Versieherungsgesellschaft wurden 
300000 M. vergiitet). 

August 1904 bei Primkenau in Schlesien 6200 ha Privat· und Gemeindewaldungen, 
veranlaBt dureh Giiterzugslokomotive. Wert der Holzbestande 4,2 Millionen Mark, wr
kauftes Brandholz 1,3 Millionen Mark, reiner Schaden 2,9 Millionen Marlc 

April 1909 hei Bensberg 200 ha. 
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Mai 1909 bei Bottrop 750 ha, bei Lette (Westfalen) 250 ha, bei Cene (Hannover) 
750 ha, bei Dorsten und Wesel (Miinster) 3000 ha. 

September 1911 bei Schwerin a. d. Warthe 1750 ha Staats- und etwas Privatwald 
durch Fahrlassigkeit. Einnahme aus den Bestandsresten 2,59 Millionen Mark (Voigt, 
Der groBe Waldbrand zu Schwerin a. W., Neudamm 1912). 

1m Jahre 1911 bei Franzensfeste in Tirol. 
In den iibrigen deutschen Staaten haben sich Waldbrande von ahnlich groBem Umfang 

nicht ereignet. . 
Bedeutende Waldbrande ereigneten sich im Sommer 1921. 

4. Trager der Versicherung. 
Trager der Waldbrandversicherung konnen sein: 
1. Waldbesitzer eines bestimmten Gebietes - Versicherung auf 

Gegenseitigkeit. Der Gedanke, daB sich die Waldbesitzer zur Selbsthilfe 
zusammenschlieBen, ware eigentlich der naheliegendste, kam aber bisher nur 
in Bayern zur praktischen Auswirkung. Die Schwierigkeit besteht darin, daB 
es nicht leicht ist, eine geniigend groBe Anzahl von Waldbesitzern mit einer 
umfangreichen Besitzflache zum Beitritt zu veranlassen, und ferner, daB gleich 
bei der Griindung der Vereinigung ein groBerer Reservefonds aufgebracht 
werden muB. 

Durch den ZusammenschluB der Besitzer kleinerer Waldflachen wird der 
zum Ausgleich der Risiken notige Versicherungsumfang nur dann erreicht, 
wenn sich die Versicherung auf groBe Gebiete erstreckt. Da in diesen die Gefahr 
aber selten. gleichgroB ist und hauptsachlich nur die Besitzer der bes'onders 
gefahrdeten Waldungen beitreten, nimmt die Zahl der Versicherungsnehmer 
nicht im gleichen Verhaltuis zu wie der Umfang des Versicherungsgebietes, 
um so weniger als,wie schon ausgefiihrt wurde, der groBere Waldbesitz sich 
nur seltener beteiligt. 

Um auch groBeren Brandschaden und inneren Krisen der Vereinigung (Aus
tritt von Mitgliedern) gegeniiber geriistet zu sein, ist die Schaffung eines Reserve
fonds roindestens sehr ratsam. Die Aufbringung auf dem Wege der allmahlichen 
Ansammlung aus den laufenden Beitragen setzt den glucklichen Zufall voraus, 
daB die ersten Jahre des Bestehens der Versicherung gut verlaufen. Empfehlens
werter ist deshalb die sofortige Errichtung eines Reservefonds durch besondere 
Einzahlungen der Versicherungsnehmer. Diese MaBnahme schreckt indessen 
die Interessenten vor dem Eintritt in die Versicherung zuriick, namentlich die 
nicht kapitalkraftigen kleineren Waldbesitzer. . 

Durch Beschrankung der Haftsumme auf einen bestimmten Hochstbetrag 
wird ein 'Reservefonds nicht entbehrlich,' weil bei einer auBergewohnlichen 
Haufung der Brandfalle trotz der Beschrankung die Pramieneinnahme nicht 
ausreichen kann. 

Eine leistungsfahige Versicherung auf Gegenseitigkeit aller Waldbesitzer 
konnte freilich durch einen gesetzlichen Versicherungszwang geschaffen werden, 
von welchen die Staatswaldungen schon aus politis chen Grunden nicht aus
geschlossen werden durften. Es ist aber fraglich, ob das Bediirfnis hierzu so 
stark fundiert ist, daB sich ein Zwang rechtfertigen lieBe. 

Die "Bayerische Waldversicherung" 1). 

Auf Anregung und Beteiligung des Bayerischen Waldbesitzerverbandes ist im Juni 
1920 der Verband "Bayerische Waldversicherung" gegriindet worden. Der Zweck und 

1) Nach meinem in der Sitzung des Reichsforstwirtschaftsrates am 15. September 1920 
in Miinchen gehaltenen Vortrag, abgedruckt in "Mitt. d. Reichsforstwirtschaftsrates" 
1920, 121; auszugsweise im Forstw. Centralbl. 1921, 1. 

Endres, ForstpoJitik. 2. Auf!. 36 



562 Waldbrandversicherung. 

technische Aufbau dieses Unternehmens enthalt so grundlegende Neuerungen, daB damit 
dem Gedanken der Waldversicherung neue Wege geebnet werden und, falls sie sich be
wii.hren, die Schwierigkeiten, die sich bis jetzt der Waldbrandversicherung entgegengestellt 
haben, in der Hauptsache als beseitigt gelten konnen. 

Vorlaufig wird sich die Versicherung nur auf den durch Waldbrande verursachten 
Schaden erstrecken. Da aber erwogen wird, ob das Unternehmen nicht auch andere 
Schadigungen des Waldes, wie durch Wind, Schnee, Insekten usw., in sein Bereich ein
beziehen konnte, hat man die weitergehenae Bezeichnung "Waldversicherung" gewahlt. 

1. Tra.ger der Versicherung. 

lTrager der Versicherung ist eine Korperschaft des Offentlichen Rechts mit dem Namen 
Verband "Bayerische Waldversicherung". Das Unternehmen stellt eine Versicherung auf 
Gegenseitigkeit vor, aber die Mitglieder sind nicht Einzelpersonen, sondern Einzel
verbande. Der Geschaftsbereich erstreckt sich nur auf die Waldungen Bayerns. 

AlB Versicherungsnehmer kommen in erster Linie die Gemeinden und andere juristische 
Personen des offentlichen Rechts, dann gemeinnutzige Vereine und Anstalten mit ihrem 
Waldbesitz in Betracht. In diesen Fallen konnen auch die Privatwaldbesitzer, die diesen 
Korperschaften, Vereinen UBW. angehOren, durch dieselben in die Versicherung mit auf
genommen werden. Haben diese Karperschaften usw. selbst keinen Wald, so konnen sie 
trotzdem in den Verband der Waldversicherung eintreten, um fUr jene in ihrem Bereich 
liegende Privatwaldungen, welche die Besitzer versichern lassen wollen, als Treuhander 
die Versicherung zu vermitteln. 

Es kann sich also kein Privatwaldbesitzer privatim bei der Versicherung anmelden, 
sondern er muB sich immer der Vermittlung einer Korperschaft oder eines Verbandes 
bedienen. 

AuBer den Gemeinden, Stiftungen und sonstigen juristischen Personen des offent
lichen Rechts sind als VermittIer besonders ausersehen der bayerische Waldbesitzerverband, 
forstIiche Vereine und Genossenschaften aller Art, die landwirtschaftlichen Berufsver
tretungen und Genossenschaften usw. Es ist aber nicht erforderlich, daB diese Verbande 
mit dem ganzen Waldbesitz ihrer einzelnen Mitglieder eintreten. 

GehOrt ein Waldbesitzer keinem Verbande oder Verem an und ist die Gemeinde, in 
deren Bezirk sein Wald Iiegt, deswegen nicht MitgIied der Waldversicherung, weil sie ent. 
weder selbst keinen Wald besitzt oder den Wald, den sie besitzt, nicht versichern lassen 
will, so muB er die Gemeinde bestimmen, daB sie um seinetwiIIen der Waldversicherung 
beitritt, um fUr ihn die Versicherung zu nehmen. Die Gemeinde geht die Versicherung 
"fUr fremde Rechnung" ein. Sie ubernimmt damit aber kein Wagnis, weil die Waldver
sicherung ihre Rechte auch unmittelbar gegen den versicherten Waldbesitzer geltend 
machen kann. 

Diese "Gemeindeversichel'ung" ist eine bayerische Besonderheit, deren gesetz
Iicher Ausgangspunkt merkwiirdigerweise in dem "Gemeindebeamtengesetz" V. 15. JuIi 
1916 Iiegt. Um die Lasten fUr die Versorgung der Gemeindebeamten und ihrer Hinter
bIiebenen unter den Gemeinden mit nicht mehr als 10000 Einwohnern und den Bezirks
verbanden (Distrikten) auszugleichen, wurde fUr dieselben ein "Versorgungsverband" 
errichtet. Die Verwaltung und Vertretung desselben obliegt der bayerischen Versiche
rungskammer, d. i. eine staatIiche J3ehOrde, die die staatlich geleiteten und bemutterten 
Versicherungszweige der Gebaudebrandversicherung, Hagel-, Vieh-, Pferdeversicherung 
und Wehrversicherung unter sich hat. Der genannte Versorgungsverband war die Ver
anIassung, in der Versicherungskammer eine weitere Abteilung, nii.mlich die "Abteilung 
fUr Gemeindeversicherung" zu errichten mit der Weiterung, daB die Versicherungskammer 
"auch andere gemeindliche Versicherungsverbii.nde in ihre Verwaltung nehmen kann; die 
TeiInahme an solchen Verbanden ist den Gemeinden freigegeben, andere juristische Per
sonen des ofientIichen Rechts, gemeinnutzige Vereine und Anstalten konnen zur Teil· 
nahme zugelassen werden" (Artikel 24). 

Auf diesem Wege kann mithin jede Gemeinde fUr ihre Privatwaldbesitzer die Waldo 
brandversicherung eingehen. . 

Durch die Fundierung der Versicherung auf die kOrperschaftIichen Person1ichkeiten 
solI die Gewahr fur die Soliditat und Liquiditat des Unternehmens besser erreicht werden 
als durch den unmittelbaren ZusammenschluB der waldbesitzenden Privatpersonen. Indem 
zwischen sie und die Versicherungsanstalt die Korperschaft (Verband, Verein) als Treu. 
handerin eingeschoben wird, wird - so darf man wenigstens hoffen - dem Unternehmen 
ein gewisses MaB von Stetigkeit und Werbekraft verliehen. 

Der Verband "Bayerische Waldversicherung" wird von der Versicherungskammer, 
Abteilung fur Waldversicherung, verwaltet. Die Auf/!icht liber die Verwaltung f1lhrt das 
Staatsministerium des Innern im Benehmen mit dem Staatsministerium der Finan zen, 
MinisteriaHorstabteiIung. 
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Vorstand des Verbandes ist die Versicherungskammer. Sie vertritt den Verband 
gerichtlich und auJ3ergerichtlich und verwaltet ihn im Benehmen mit der Mitgliederver. 
tretung, genannt LandesausschuB. Dieser besteht aus acht Mitgliedem, d. i. je ein 
Mitglied fiir jeden Regierungsbezirk. Die Wahl erfolgt schriftlich durch die Verbands. 
mitglieder. Beschwerden werden durch ein Schiedsgericht entschieden. Es gibt also 
keine Mitgliederversammlung oder Generalversammlung. Diese Organisation ist durch 
den erwahnten Artikel 24 des Gemeindebeamtengesetzes von 1916 vorgezeichnet. 

IDurch diese Organisation werden die Verwaltungskosten sehr erheblich herabgesetzt 
und die versicherungstechnischen Erfahrungen der Versicherungskammer der Waldbrand· 
versicherung im weitgehendsten MaJ3e dienstbar gemacht. 

2. Die Versicherungsgrundlagen. 

Die technischen Versicherungsgrundlagen beruhen auf ganz neuen Gesichtspunkten. 
Der Umfang der Versicherung erstreckt sich auf den ganzen bayerischen Waldbesitz 

des Versicherten, also auch auf die alten Holzbestande. Der Versicherungsgeber nimmt 
somit auch die guten Risiken fiir sich in .Anspruch. 

Die Grundlage" fiir die Pramienberechnung bildet die Flache (Hektarzahl) 
ohne Riicksicht auf Alter und Art der Bestockung, der Schaden wird dagegen nach dem 
Werte des vernichteten oder beschadigten Holzes vergiitet. Die Versicherung arbeitet 
also mit zwei inkongruenten GriiJ3en. Das Korrektiv hierzu ist die Beschrankung der Haft
summe auf einen bestimmten Betrag. 

Bestimmend fiir den F1achenma13stab war die Einfachheit der Erhebung der Beitrage 
und des Versicherungsabschlusses. Dadurch werden viele Kosten erspart. Wird ein Wald
besitz zur Versicherung angemeldet, dann geniigt lediglich die .Angabe der gesamten 
Flache. Fiir die Holzart und die besonderen Umstande des Waldes interessiert sich der 
Versicherungsverband nur dann, wenn besondere Gefahrdungsmoglichkeiten vorliegen. 

Die Bezahlung der Pramien erfolgt jahrlich nach dem Umlageverfahren in den 
Grenzen von 5-30 Pf. yom Hektar. Der Betrag wird yom LandesausschuB nach MaB
gabe des jahrlichen Bedarfes festgesetzt. Fiir besonders gefahrdete Walder sind hOhere 
Umlagen zu zahlen, aber mit abnehmenden Tarifsatzen (Staffelung). Der Versicherte kann 
sich auch freiwillig hoher versi.chem. Aus den Umlagen werden gedeckt der Aufwand 
fiir Entschadigungen, fiir die Verwaltung, fiir die .Ansammlung eines Reservefonds und 
dann die Fehlbetrage des Vorjahres. 

Vergiitet wird dem Versicherten der Schaden, der durch Feuer an den Bestanden 
und an dem Boden, an geschlagenem Holz und an geschalter Rinde entsteht bis zu 1000 M. 
je Hektar, wenn sich der Versicherungsnehmer durch Bezahlung hoherer Umlagen nicht 
hOher versichert hat. Entschadigt wird nur der verhaltnismaBige Schaden, dessen Hohe 
nach den RegeIn der Forstwissenschaft berechnet wird. 

Die Begrenzung des Schadenersatzes auf den Normalsatz von 1000 M. erfolgte in der 
Erwagung, daB fiir jiingere Bestande diese Vergiitung - allerdings nach den Wertver
haltnissen der Vorkrie~szeit - hinter dem wirklichen Werte nicht weit zuriicksteht und 
bei alteren Bestanden lDlmer noch verwertbares Holz iibrig bleibt, insbesondere aber auch 
mit Riicksicht auf die Reichsstempelgebiihr. Dieselbe betriigt von 3000 M. ab 5 Pf. fiir 
1000 M. Wert des Versicherungsobjektes und wiirde fiir eine hohere Wertversicherung 
die Priimie erheblich belasten. Aus diesen Griinden wurde eine Versicherung mit beschriinkter 
Haftung gewahlt. 

Ein Reservefonds wird erst nach und nach angesammelt werden, - mindestens ein 
SchOnheitsfehler des jungen Untemehmens. 

3. Die Verkoppelung der Waldbrandversicherung mit der Waldbeleihung. 

Eine Besonderheit des bayerischen Untemehmens bildet die Verquickung der Wald
brandversicherung mit der Waldbeleihung. 

Die bayerischeWaldversicherung bietet den Kreditinstituten die Hand zum Ausbau 
der Waldbeleihung, indem sie einen Teil der Kontrolle des Waldes und des Risikos bei 
Feuerschaden iibemimmt. Es handelt sich um eine Art Kompagniegeschaft zwischen 
beiden Institutionen und um eine Art Riickversicherung auf Gegenseitigkeit. 

Die bayerische Waldversicherung iibernimmt dem HypothekengJaubiger gegeniiber 
folgende Verpflichtungen: 

1. Sie haftet demselben dafiir, daB der Versicherte nicht durch vertragswidrige Fallung 
von Baumen oder Abfuhr von Holz den Wert der Waldung unter die beleihungsfahige 
Grenze mindert. 

Die Frage, auf welchem Wege und mit welchen Organen diese Biirgschaft vollzogen 
werden solI, bleibt vorerst offen. Die Versicherungskammer wird vermutlich die Kontroll
arbeit auf die vertragschlie13enden Korperschaften (Gemeinden) oder Vereine (Waldbesitzer
verband usw.) abzuwalzen suchen, vielleicht auch auf die staatlichen Forstorgane. 

36* 
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2. 1m Falle eines Waldbrandschadens ist der Glaubiger unter allen Umstanden gegen 
Verlust gesichert. Denn selbst wenn der Versicherte wegen eigenen Verschuldens usw. 
personlich keinen Anspruch auf Schadenersatz hat, bleibt die Verpflichtung der Waldo 
versicherung zur Gewahrung desselben an den Hypothekenglaubiger bestehen. Kiindigt 
die Versicherungskammer dem Waldbesitzer die Versicherung, so kann der Glaubiger 
das Versicherungsverhaltnis fiir seine Rechnung bis zur vollstandigen Deckung seiner 
Forderung fortsetzen. . 

3. Die Entschadigung wird nur mit schriftlicher Einwilligung des Hypothekenglaubigers 
ausbezahlt. 

Die genannten Biirgschaften iibernimmt die Waldversicherung nicht aus uneigen. 
niitzigen Griinden. Ihr Nutzen ist folgender: 

1. Der belehnte und versicherte Waldbesitzer muB sich verpflichten, an die Waldver· 
sicherung fiir die iiberuommene Haftung eine jahrliche Gewahrschaftsgebiihr zu entrichten. 
Damit hat sich die Waldversicherung eine besondere Einnahmequelle geschaffen. 

2. Der belehnte Waldbesitzer kann das Versicherungsverhaltnis nicht losen, wenn der 
Glaubiger damit nicht einverstanden ist. Andererseits leistet der Verband der Waldver· 
sicherung die Gewahrschaft nur dann, wenn der Glaubiger die Beleihung von Holzbestanden 
in Bayern allgemein davon abhangig macht. 

Mit dieser Einrichtung diirfte allen beteiligten Kreisen geholfen sein: 
dem Waldbesitzer, der auch auf seine Holzbestande Kredit erhalt, 
dem Hypothekenglaubiger, dem ein Teil der Sorge fiir die Sicherheit seines Guthabens 

abgenommen wird, . 
dem Verband der Waldversicherung, dem jeder beliehene Wald verschrieben wird. 
Immerhin aber darf man sich nicht verschweigen, daB dieses Experiment der bayeri. 

schen Waldbrandversicherung seine "Feuerprobe" noch zu bestehen haben wird. 

2. Privatversicherungsanstalten. Da dieselben als Erwerbsgesell
schaften - aIle privaten Feuerversicherungsgesellschaften in Deutschland sind 
Aktiengesellschaften - nach Gewinn arbeiten und hohe Gewinne beanspruchen, 
stellen sie die Pramien sehr hoch. AuBerdem nehmen sie nur solche Waldungen 
in Versicherung, bei denen wenig zu riskieren ist. 

Es ist daher ausgeschlossen, daB die Frage der Waldbrandversicherung mit 
Hilfe der privaten Versicherungsunternehmungen gelOst werden kann. Dazu 
kommt, daB nach den Erfahrungen auf anderen Versicherungsgebieten zu 
befiirchten ist, daB dank verwickelter juristischer Vorbehalte in den Ver
sicherungsvertragen viele Waldbesitzer ihre Schadenersatzanspriiche auf dem 
ProzeBwege erkampfen miiBten. 

3. Gemeinniitzige Feuerversicherungsanstalten, seien es staatliche 
oder provinzielle. Nehmen die schon bestehenden die Versicherung der Wald
brandschaden auf, wie die friiher genannten preuBischen Provinzialanstalten, 
dann konnen sie die Pramien billiger stellen, weil sie auf die Erzielung eines 
wesentlichen Gewinnes verzichten und durch Inansprnchnahme bestehender 
Verwaltungsorganisationen an Verwaltungskosten sparen, nber das Risiko 
auBerordentlich groBer Waldschaden kommen aber auch sie nur durch Auf
bringung eines Reservefonds hinweg, wenn es nicht gelingt, durch Riickver
sicherungsvertrage mit Riickversicherungsgesellschaften den Reservefonds 
entbehdich zu machen. Die Pramien miissen dann entsprechend erp.oht werden. 

4. Der Staat oder staatlich geleitete und unterstiitzte Vereini
gungen. Wenn die Wohltat der Waldbrandversicherung den versicherungs
bediirftigen Waldbesitzern in einer ihren Verhaltnissen angemessenen Weise 
zugute kommen solI, dann muB der Staat in irgendeiner Art mitheljen. 

Die durchgreifendste Mithilfe bestiinde in der nbernahme der. Versicherung 
durch den Staat selbst. Hierfiir stehen zwei Wege offen, entweder Monopol 
oder staatliche Versicherungsanstalt in Konkurrenz mit Privatanstalten. Auch 
beim Monopol konnte die Freiwilligkeit der Versicherungsnahme gewahrt 
bleiben. Wiirde, wie es wiinschenswert ware, das ganze Versicherungswesen 
verstaatlicht, dann konnte die Waldbrandversicherung ohne weiteres mit
erfaBt werden. 
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Die Errichtung einer staatlichen Versicherung in Wettbewerb mit privaten 
Unternehmungen wird vermutlich letzten Endes auf die vollige Ausschaltung 
der letzteren hinauslaufen, w.enn der Staat sie ausschalten will. Denn da der 
Zweck der Staatsversicherung in dies em FaIle nicht auf Gewinn gerichtet sein 
diirfte und die Verwaltung von staatlichen Organen mitbesorgt werden kann, 
bleibt die Staatsanstalt leistungsfahiger. 

Die von groBeren Kommunalverbanden iibernommene Waldbrandversiche
rung ist ungefahr auf die gleiche Linie zu steIlen, nur mit dem Unterschied, 
daB deren Wirksamkeit ortlich begrenzt und damit der Risikoausgleich schwie
riger zu erreichen ist als bei Erstreckung der Versicherung iiber ein groBeres 
Staatsgebiet. 

Eine wirksame Forderung der Waldbrandversicherung kann der Staat auch 
dadurch leisten, daB er die Organisation von Versicherungsvereinigungen in 
die Hand nimmt, sie leitet und mit Geldunterstiitzt. Ein organisatorisches 
Vorbild hierfiir besteht in Bayern (S. 561). D~e finanzieHe Hilfe muB sich 
vor aHem auch auf die Ausstattung eines Reservefonds erstrecken, da dessen 
Aufbringung in den ersten Jahren der Griindung der Vereinigung auf die 
groBten Schwierigkeiten stoBt. Kann die Waldbrandversicherung an bereits 
bestehende staatliche Versicherungseinrichtungen verwaltungstechnisch ange
schlossen und die Mitwirkung der auBeren Behorden und der Gemeinden in 
Anspruch genommen werden, dann werden die Verwaltungskosten wesentlich 
vermindert, worauf gerade bei der Waldbrandversicherung viel ankommt. 

In Bayern existieren staatlich geleitete Versicherungszweige fiir Gebaudebrand·, Hagel., 
Vieh- und Pferdeversicherung. Diese vier .Anstalten beruhen auf Freiwilligkeit und Gegen. 
seitigkeit. Nur die Gebaudebrandversicherung besitzt insofern ein Monopol, als die Ge
baude nur bei ihr versichert werden kiinnen (nicht bei einer Privatanstalt). Die Verwal
tung der vier Versicherungen kommt der staatlichen Versicherungskammer zu, die Kassen
geschafte besorgen die staatlichen Finanzbehorden. 

Bei der "Landes brandversicherungsanstal t", d. i. die Gebaudeversicherung, 
besteht fiir die Gebaude des Staates, der Gemeinden und Stiftungen ein Versicherungs. 
zwang. Die .Anstalt bestreitet die Brandschiiden lediglich durch die Beitriige der Ver
sicherten, die immer mehr herabgesetzt werden konnten. Durch ihre Griindung im Jahre 
1811 wurde der daniederliegende Realkredit gehoben und die Hypothekengesetzgebung 
yom Jahre 1822 belebt. 

Die 1884 gegriindete Hagelversicherungsanstalt hat folgende Grundlagen: Frei
willigkeit des Beitritts ohne AusschluB von Privatanstalten, fester Beitrag, Entschadigung 
nach MaBgabe der vorhandenen Mittel. Sie erhielt hei der Griindung yom Staat ein 
Stammkapital von 1 Million Mark, das an den Staat wieder zur gee~gneten Zeit zuriick
fallen kann, im Jahre 1904 dazu noch einen auBerordentlichen Beitrag von 1,5 Mill. M. 
zur Stiirkung des Reservefonds, ferner erhiilt sie jiihrliche Staatszuschiisse (200000 M.). 
Fiir die Verwaltung erhiilt die Gebiiudeversicherungsanstalt von der Hagelversicherungs
anstalt jiihrlich eine Bauschsumme. 

Die Landes-Viehversicherungsanstalt, gegriindet 1896, und die Pferdever
sicherungsanstalt, gegriindet 1900, sind auf Gegenseitigkeit beruhende Riickversiche
rungsverbiinde von Vereinen, welche die Normalstatuten angenommen haben. Der Staat 
leistet jiihrliche Zuschiisse. 

5. Versicherungsumfang. 
Die Versicherung braucht sich nicht auf die alteren Bestande zu erstrecken, 

weil dieselben durch Boden- und Gipfelfeuer wohl zum Absterben gebracht, 
aber niemals bis zur Unbrauchbarkeit des ganzen Holzes vernichtet werden. 
Die Versicherungsanstalten haben aber ein Interesse an der Einbeziehung der 
alten Bestande, weil deren Versicherungswert hoch ist und andererseits durch 
die Verwertbarkeit der angebrannten Stamme die Schadenvergiitung nieder 
wird (gute Risiken). 

Bisher bildete gerade dieser Punkt eine strittige Frage zwischen den WaId
besitzern und den VersicherungsanstaIten. Die Gladbacher GeseHschaft setzte 
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friller die verpflichtende Altersgrenze auf 607Jahre fest, ging aber in neuerer 
Zeit auf 40 und nach Umstanden auch auf 35 Jahre herunter Die rheinische 
Anstalt und die bayerische Waldversicherung verpflichten den Besitzer zur 
Versicherung ailer seiner Bestande, die westfalische halt an del' Altersgrenze 
von 60 Jahren fest. 

Je tiefer die Altersgrenze herabgesetzt wird, um so mehr steigt das Risiko 
und um so hoher werden die Pramien fUr die jungeren Bestande sein mussen. 
Die ganze Frage ist daher rein rechnerischer Natur. 

In gleicher Weise ist die weitere Frage zu beurteilen, ob del' Besitzer aIle 
seine innerhalb der Altersgrenze liegenden Bestande versichern muB oder eine 
Auswahl treffen kann. In letzterem FaIle werden natiirlich nul' die besonders 
gefahrdeten Bestande versichert. Die meisten Gesellschaften halten an der 
Versicherungspflicht des ganzen Waldbesitzes - wenigstens innerhalb der
selben Gemarkung - fest. 

6. Gegenstand der Versicherung. 
Gegenstand und Zweck del' Yersicherung ist del' Ersatz des wirtschaftlichen 

Wertes der Holzbestande und der sonstigen Verluste, soweit sie vertragsmaBig 
in die Versicherung einbezogen sind. 

Der wirtschaftliche Wert (V ermogenswert) der j ungeren Bestande ist ihr 
Kostenwert, yom Stangenholzalter ab bessel' der Erwartungswert, der alteren 
verwertbaren Bestande del' Abtriebs- odeI' Holzverkaufswert. Soweit es sich 
ubersehen laBt, wird von den Versicherungsanstalten die Wertberechnung 
wissenschaftlich richtig durchgefillrt und mit dem ebenfalls angemessenen 
ZinsfuB von 3% gerechnet.Als Umtriebszeit ist die finanzielle zu unterstellen, 
welche sich in den Privat- und Gemeindewaldungen an sich mit der tatsach
lichen meistens deckt. Del' Bodenwert wird als Ertragswert berechnet. 

a) nber die Berechnung dieser Werte siehe mein Lehrbuch der Waldwertrechnung 
und Forststatik, 3. Auf I. Berlin 1919. Der Kostenwert umfaBt die Kulturkosten und die 
entga.ngene Bodenrente, beide mit Zinseszinsen auf das Bestandsalter berechnet. Die aus 
Neben· und Zwischennutzungen etwa bereits erzielten Einnahmen werden vernachwertet 
hievon abgezogen. . Die forstlichen Verwaltungskosten werden am besten im Bodenertrags
wert und in den Bestandswert,en weggelassen. - Ausfiihrliche Darstellung iiber die Waldo 
wertrechnung im Dienste der Versicherungsnahme und Entschadigung bei Waldbranden 
von Borgmann in "Mitt. f. d. offentlichen Feuerversicherungsanstalten" 1913, 516, 552, 
578; 1914, 182, 208. 

b) Die Gladbacher Gesellschaft zerlegt in Waldungen mit nachhaltigem Hoch
waldbetrieb das Nadelholz in lOjahrige, das Laubholz in 30jahrige und die gemischten 
Bestande in 20jahrige Altersklassen. Die Bestandskostenwerte werden fiir die Bestande, 
in die eine regelrechte Durchforstung noch nicht eingelegt ist, in Privatwaldungen also, 
ungefahr bis zum halben Umtriebsalter, zugrunde gelegt, von da ab die Erwartungswerte 
und spater die Abtriebswerte. Die Werte werden auf die Mitte der Periode (Nadelholz 
5., 15.,25. Jahr) berechnet und auf den wirklichen Bestockungsgrad reduziert. Der Boden
wert wird moglichst als Ertragswert bestimmt. Eine Berechnung und Mitversichernng 
des Zuwachses erfolgt nicht. . 

Bei einzelnen Parzellen wird der Wert fiir das gegenwartige Bestandsalter ermittelt, 
dann der Wert nach 10 Jahren. Die Differenz, dividiert durch 10, wird als jahrlicher 
Zuwachs betrachtet, um den die urspriingliche Summe jahrlich steigt. 

Allen Rechnungen wird ein ZinsfuB von 3% zugrunde gelegt; wird mit einfachen 
Zinsen gerechnet, dann 4%' 

c) 1m Jahre 1913 vereinbarte die Gladbacher Gesellschaft mit den ostelbischen 
Landwirtschaftskammern folgende neue Versichernngsbedingungen: a) fiir Reviere, 
welche den Forstabteilungen der Landwirtschaftskammern untersteIlt sind, b) fiir groBen 
Waldbesitz mit eigener Inspektion, c) fUr FideikommiB· und Majoratsforste, die den 
Regiernngsforstbcamten unterstellt sind. Diesen Versichernngen wird eine Pramienver
giitung von 15% gewii.hrt. 

Versichert werden bei lOjahriger Versicherungsdauer aIle Hochwaldbestande an Nadel
holz· und Mischbestandeil bis zu 35 Jahren zur Zeit der Antragsaufnahme, Mittel- und 
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Niederwaldungen ohne Altersgrenze. Fiir Flachen, Alter, Bonitat und SchluBgrad ist der 
Betriebsplan maBgebend. Die 35jahrigen Bestande scheiden nach Ablauf der Versicherungs
periode aus. 

Die Berechnung der Bestandswerte erfolgt fiir das Nadelholz mit 3% Zinseszinsen 
nur nach dem Kostenwert. Der Bodenwert wird als Bodenertragswert berechnet. Forst
liche Verwaltungskosten bleiben auBer Ansatz. 

Die Bewertung der Niederwaldbestande erfolgt nach dem gleichen Grundsatz. Der 
Bodenertragswert wird lediglich aus dem Abtriebsertrag (ohne Durchforstungen, Kultur
und Verwaltungskosten) berechnet, wodurch auch der Wert der Stocke eingeschlossen 
wird. Der Bestandswert umfaBt dann nur diese vernachwerteten Bodenwerte, gewohnlich 
fiir das mittlere Jahr der Umtriebszeit. Nebenbei wurde bisher die Wertfestsetzung der 
Niederwaldungen auch durch Multiplikation des Wertes des Haubarkeitsdurchschnitts
zuwachses mit dem jeweiligen Bestandsalter vorgenommen. 

Beim Mittelwald geschieht die Bewertung des Unterholzes nach der Niederwald
berechnung, der Wert der OberhOlzer wird nach der Masse eingeschi1tzt. 

Die Wertvermehrung der Bestande wahrend der lOjahrigen Versicherungsdauer wird 
dadurch beriicksichtigt, daB die Werte fiir das mittlere, also 5. Versicherungsjahr be
rechnet werden. 

Die Abraumungskosten, d. h. die baren Aufwendungen, welche notwendig sind, 
urn die F1ache von den kulturhinderlichen Brandresten zu raumen, konnen um eine Pauschal
summe in der Hohe des doppelten Durchschnittspramiensatzes mitversichert werden. 
Ferner ist der EinschluB der U:qlfriedungskosten fiir Kulturen in die Versicherung zu
lassig. 

Fiir die Schadenvergiitung bildet die versicherte Summe die obere 
Grenze der Ersatzpflicht der Versicherungsanstalt. Der Waldbesitzer soll keinen 
Gewinn haben, sondern nur seinen Verlust ersetzt erhalten. Um vorsatzliche 
Br*,ndstiftung seitens gewissenloser Versicherungsnehmer hintanzuhalten und 
um die Sorgfalt um die Behiitung des Versicherungsobjektes zu erhOhen, ist 
es nicht unbillig, daB ein kleiner Prozentsatz des Verlustes yom Versicherungs
nehmer als Selbstversicherung iibernommen, d. h. ihm von dem Versicherer 
nicht vergiitet wird. 

Was an Entschadigung gewahrt wird, ist Sache der vertragsmaBigen Ver
einbarung zwischen dem Waldbesitzer und der Versicherungsanstalt. Je' weit
gehender die Ersatzpflicht, um so hOher die Pramie. Wird fiir die Ersatzpflicht 
eine Hochstgrenze festgesetzt ("Versicherung auf erste Gefahr", s. Bayern 
S. 563), dann wird zwar die Pramie kleiner, der Brandschaden ist aber auch 
nicht immer ganz gedeckt. 

Die Entschadigung erstreckt sich: 
1. Auf den wirldichen Schaden, der durch die ganze oder teilweise Ver

nichtung des Bestandes entstanden ist. Verwertbare Holzreste, fiir die wegen 
der notwendigen schnellen Abraumung oft kein normaler Erlos erzielt werden 
kann, werden in Gegenrechnung gestellt. 1st die versicherte Summe kleiner 
als der Bestandswert, dann wird die Vergiitung im VerhaItnis des versicherten 
zum wirklichen Wert festgesetzt. 1st die versicherte Summe groBer, dann 
wird der Schaden nur nach dem geringeren Bestandswert vergiitet. Uber
versicherung hilft daher dem Waldbesitzer nichts. 

Der Ersatz der Kulturkosten fUr die Wiederaufforstung der Brand
flache ist in der Versicherung ohne besondere Vereinbarung nicht inbegriffen, 
weil der neue Bestand ein Versicherungsobjekt fiir sich ist. Soll der etwaige 
Mehraufwand fiir die Erschwerung der neuen Kultur ersetzt werden, dann 
muB dies vertragsmaBig ausgemacht sein. 

2. Die durch das Loschen entstehenden Kosten und Beschiidigungen 
Gassenhauen, Grabenziehen, Gegenfeuer) sollten wenigstens teilweise in die 
Versicherung eingeschlossen werden, da sie sehr hohe Betrage erreichen konnen. 

Die Abraumungskosten der Brandflache gehoren dann zur Versicherung, 
wenn sie durch den Wert der vorhandenen Brandreste nicht gedeckt werden 
und nicht bereits in der mitversicherten Kulturerschwerung enthalten sind. 
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3. Die Ausdehnung der Versicherung auf die moglichen nachteiligen Folge
erscheinungen von Waldbranden, wie Bodenverschlechterung, die iibrigens 
durchaus nicht immer eintritt, Insekten- und Windbruchschaden· ist nicht 
unbedingt notig. Schaden dieser Art sind von vornherein auch schwer ein
zuschatzen. 

4. Die Versicherung und Vergiitung des bereits aufgearbeiteten Holzes ist 
eine Sache fiir sich. 

7. Kosten der Versichernng. 

A. Allgemeine Gesichtspunkte. 

Das Wesen einer Versicherung beruht in dem Ausgleich der zufalligen 
Anspriiche der Versicherungsnehmer. Nur durch eine Vielheit dieser ist die 
Leistungsfahigkeit der Versicherungseinrichtung gewahrleistet. Auch die Wald
brandversicherung kann nur auf breiter Grundlage gedeihen. J e geringer die 
Beteiligung, um so hoher miissen entweder die Pramien oder um so geringer 
die Schadenvergiitungen sein. 

Die rechnerische Fundierung der Waldbrandversicherung ist auBerdem 
besonders schwierig wegen der groBen Schwankungen der Schadenfalle in den 
einzelnen Jahren. Fiir den Ausgleich der Risiken kommt daher auBer der 
Zahl der Versicherungsnehmer. und dem Wert der versicherten Bestande be
sonders der Ausgleich innerhalb groBerer Zeitraume in Betracht. Auch aus 
diesem Grunde ist fiir jede Waldbrandversicherungsanstalt der Bestand eines 
kraftigen Reservefonds eine Lebensfrage. 

Weiterhin ist aber auch mit dem Eintritt von Brandkatastrophen zu 
rechnen, deren Schadensummen auch den Bestand gut fundierter Versicherungs
anstalten erschiittern konnen. Der Aufzehrung des Reservefonds kann fUr 
diese FaIle nur durch Riickversicherung oder durch Festsetzung einer Hochst
grenze der Ersatzpflicht vorgebeugt werden. 

Die H6he der Pramien, d. s. die regelm.aBigen Leistungen des Waldbesitzers 
an die Versicherungsanstalt fiir die Dbernahme des Verlustrisikos, wird im 
Rahmen des statistisch und erfahrungsgemaB festgestellten Risikoumfanges 
bedingt durch das AusmaB der Ersatzpflicht rind die Hohe der Verwaltungs
kosten. 

Bei den reinen Gegenseitigkeitsversicherungen werden die notwendigen Mittel 
durch das Deckungs- oder Umlageverfahren aufgebracht und so Einnahmen 
und Ausgaben von Jahr zu Jahr abgeglichen. 

In allen Fallen spielen bei der Waldbrandversicherung die Verwaltungs
kosten cine besondere Rolle, da fUr die Veranlagung zur Versicherung und die 
Einschatzung der Brandschaden in oft weit entlegenen Waldungen meistens 
kostspielige Reisen von Beamten und Sachverstandigen erforderlich sind. Auch 
die Buchfiihrung ist wegen des Wechsels der Bestandsverhaltnisse umstandlich. 
Daher konnen jene Versicherungseinrichtungen, bei denen ein Teil der Ver
waltungsarbeit von offentlichen Beamten und Behorden geleistet wird, die 
Pramien niedriger stellen. 

1m konkreten Fall bemessen sich die Pramien nach dem Grade der Gefahr
dung des Versicherungsobjektes (Gefahrenklassen). MaBgebend sind: 

1. Holz- und Betriebsart; amgefahrdesten ist die Kiefer, dann .Fichte und 
Tanne, viel weniger das Laubholz. Beim Niederwald kann starker Graswuchs 
die Gefahr erhOhen. 

2. Bestandsalter. Am meisten sind die jungen Bestande bis zur ersten 
Durchforstung (bis in die 30er Jahre, auf schlechten Standorten bis in die 
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40er Jahre) dem Feuerschaden ausgesetzt, Kulturen besonders im Fruhjahr 
wegen des durren Grases. 

3. Bestandslagerung und Waldeinteilung. GroBe zusammenhangende Flachen 
von Jungbestanden aus Nadelholz zahlen hohere Pramien als Waldungen mit 
Unterbrechungen durch Laubholz- und altere Nadelholzbestande. 

4. Eisenbahnen, industrielle Anlagen, stark begangene Waldwege, Ausflugs
orte usw., dann Kohlereibetriebe erhohen die Gefahr. 

5. Bodenzustand: Trockenmoor, Gras, Unkraut, trockener Sandboden er-
hohen ebenfalls die Gefahr. 

6. Umgebung des Waldes, Feld, Wiese, Waldo 
7. Ortliche Niederschlagsmengen. 
8. Geordneter Forstbetrieb und Forstschutz. 
9. Die getroffenen Vorbeugungs- und VorsichtsmaBnahmen. Solche 

sind: 
a) Polizeiliche MaBnahmen. Sie beziehen sich auf das Verbot des 

Feuermachens, Rauchens, des Verlassens der offentlichen Wege. Die "Ober
wachung dieser Verbote erfordert viele Vollzugsorgane. 

Am radikalsten geht das sachsische Forst- und Feldstrafgesetz v. 26. Februar 
1909 vor, indem es dem Waldbesitzer das Recht einraumt, ein Betretungsverbot fiir seinen 
Wald zu erlassen. Auch das wiirttembergische Forstpolizeigeset,z v. 1879/1902 raumt 
dem Waldbesitzer ein weitgehendes Schutzrecht ein. 

Naheres hieriiber in der "Denkschrift des Forstwirtschaftsrates iiber die gesetzliche 
Regelung der Verhiitung von Waldbranden" vom Jahre 1912, abgedruckt in M. d. d. F. 
1913, 4l. 

b) Wirtschaftlich-technische MaBnahmen. Dieselben erstrecken sich 
auf die Erziehung von Nadel- und Laubholzmischbestanden, Laubholzzwischen
streifen, Entfernung des durren Holzes (Durchforstung), Anlegen von Schneisen, 
Wegen usw. 

c) Organisatorische MaBna"hmen. Hinsichtlich der raschen Meldung 
tiber den Ausbruch eines Waldbrandes: Feuerwachtturme, Telephonverbin
dungen, Bereitschaft von Loschmannschaften, ErlaB von Waldfeuerloschord
nungen. 

Zur Bekampfung der durch Funkenauswurf der Eisenbahnlokomotiven stets 
vorhandenen Waldbrandgefahr wurden in PreuBen ;,Vorschriften iiber die Anlage 
und Behandlung der Feuerschutzstreifen an den Haupt- und Nebeneisen
bahnen innerhalb der Waldbestande" durch das Landwirtschaftsministerium unterm 
26. Januar 1905 erlassen. Dieselben griinden sich auf die Vorschlage von Forstmeister 
Dr. Kienitz in Eberswalde. Nach diesen verfehlt die Anlage von kahlen Schutzstreifen 
mit wund gehaltenem Boden zu beiden Seiten der Bahn ihren Zweck, weil dieselben die 
Verwehung der ziindenden Lokomotivauswiirfe in der Richtung auf den Waldrand beWr
dern (30 m beiderseits schiitzen noch nicht), die fiir die Eisenbahnwagenachsen bedenkliche 
Flugsandgefahr erhohen und auBerdem eine Bodenverschwendung bedeuten. Wirksame 
Schutzanlagen sind dagegen mit Holz bestandene Streifen, durch welche die gliihenden 
Kohlenstiickchen nicht hindurch und iiber welche sie nicht hinwegfliegen konnen. Der 
Boden dieser Streifen ist von brennenden Stoffen frei zu halten (Heide, Gras, Rohhumus, 
trockene Zweige) und die Baume sind bis zU einer Hohe von 1,5 m von den trockenen 
und griinen .Asten zu befreien. Nur die griinen .Aste der am bahnseitigen Rande der Schutz
streifen stehenden Stamme sind zu belassen. Zwischen dem Schutzstreifen und der 
Bahnboschung ist ein 1 m breiter Wundstreifen von allen brennbaren Stoffen dauernd 
frei zu halten. Die Breite des bestockten ~chutzstreifens ist auf 12-15 m zu bern essen 
und von dem hinter ihm liegenden Bestand'durch einen 1,5 m breiten Wundstreifen zu 
trennen. Die beiden genannten Wundstreifen sind in Abstanden von 20-40 m durch 
1 m breite (senkrechte) Wundstreifen miteinander zu verbinden. Die wirksamste Holzart 
ist die Kiefer wegen der sich bald bildenden Borke, die sie gegen Lauffeuer widerstands
fahig macht, nachst dieser auf besseren BOden auch die Fichte. Die LaubhOlzer unter
driicken den Gras- und Heidewuchs auf den armeren Boden weniger und fangen wahrend 
des unbelaubten Zustandes die Funken nicht auf. Bei der Durchforstung der Streifen 
muB jeder griine Stamm und Zweig erhalten bleiben. (Vgl. Kienitz, Z. f. F. u. J. 1901 
und Mitt. d. d. Forstvereins 1905, 34 [Abdruck der preuB. Vorschriften].) 
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1m ahnlichen Sinne ist eine von der Generaldirektion der bayerischen Eisen
bahnen erlassene EntschlieBung v. 21. Juni 1905 (hiezu Entschl. des Finanzministeriums 
v. 7. Februar 1906) gehalten. 

B. Die Prlimienslitze. 

Die von den Versicherungsanstalten aufgestellten Pramientarife sind nur 
allgemeine Anhaltspunkte. Die wirkliche Bemessung der Pramiensatze beruht 
auf Vereinbarung von Fall zu Fall unter Beriicksichtigung der Gefahrenklassen 
und sonstiger Umstande. Viele Gesellschaften geben iibrigens ihre Tarife nicht 
offentlich bekannt. 

Bei der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt der Rheinprovinz berechnete 
sich im Jahre 1920 der normale Jahresbeitrag auf 1,35 M. je ha, die Feuer
versicherungs-Gesellschaft Miinchen-Gladbach hatte im Jahre 1917 einen 
Jahresbeitrag von 1,15 M. je ha. 1m Jahre 1920 schatzten diese Gesellschaften 
aber den notwendigen Jahresbeitrag auf 8 M. je ha. Die rheinische Anstalt 
hatte von 1907 bis einschlieBlich 1919 eine Gesamteinnahme fiir Waldbrand
versicherung von 973449 M. und eine Auszahlung fiir Waldbrandschaden von 
1168272 M., mithin einen Fehlbetrag von 194823 M. In diesem sind die nach 
den friiheren Verhaltnissen sich berechnenden Verwaltungskosten von 20% 
nicht einmal beriicksichtigt 1). 

Die von der Bayerischen Wald versicherung festgesetzten Pramien 
sind auf S. 563 mitgeteilt. 

Von der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt der Rheinprovinz 
wurden folgende Normalpramien fiir eine IOjahrige Versicherungsdauer und 
fiir je 1000 M. versicherten Bestandswert aufgestellt: 

1. Reines Laubholz Hochwald ............ . 
2. Laubholz-Niederwald oder gemischte Hochwaldbestande 

von Nadel- und Laubholz .......... . 
3. Gemischte Niederwaldbestande von Nadel- und Laubholz 
4. Reines N adelholz im Alter bis zu 

8 Jahren ....... . 
von iiber 8 bis 15 Jahren 
von iiber 15 bis 40 Jahren 
von iiber 40 Jahren . . . 

0,25-0,80 M. 

0,60--1,50 M. 
0,90--3,00 M. 

3,00-4,00 M. 
2,50-4,00 M. 
1,50--2,00 M. 
0,50--1,50 M. 

Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer pflichtgemaB fiir die Abwen
dung und Minderung des Schadens macht, deckt innerhalb der Versicherungs
summe die Gesellschaft. Ausgeschlossen hievon sind die Leistungen der offent
lichen Feuerwehren und anderer zur LOschhilfe Verpflichteter, ferner die Be
wachungskosten der Brandstelle und, soweit nicht anders vereinbart, auch die 
Aufraumungskosten. 

Die Westfalische Feuersozietat hat die gleichen Pramien wie die rhei
nische. Sie iibernimmt Fichtenbestande urn 0,20--1,00 M. billiger als Kiefern
bestande. Voraussetzung fiir die genannten Pramien ist eine Versicherungsdauer 
von 10 Jahren. Bei geringerer Dauer erfolgt ein Zuschlag. Die urspriingliche 
Bestimmung, daB der Waldbesitzer seinen ganzen in Westfalen liegenden Waldo 
besitz zu versichern habe, wurde 1910 aufgehoben. Bedingung ist aber die 
Versicherung der Bestande bis zu 60 Jahren, der AusschluB des Laubholzes 
ist zulassig. 

Auch die Miinchen-Gladbacher Gesellschaft hat aus Konkurrenz
riicksichten diesen Pramientarif angenommen. 

1) Nach den Angaben:von Forstrat Ludwig in Mitt. des Reichsforstwirtschaftsrates 
1920, 126. 
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Die angefiihrten Pramiensatze sind nach der Goldwahrung bemessen. Es 
ist klar, daB sie unter der Herrschaft der Papiermark nicht mehr haltbar sind. 
Eine Hinaufsetzung ist an sich moglich, weil die Holzbestandswerte mit der 
Entwertung des Geldes gestiegen sind und die Verluste durch Brandschaden 
fiir den Waldbesitzer sich entsprechend hoher stellen. 

8. Die Waldbrandversicherung in auBerdeutschen Lltndern. 

A. Frankreich. 

Auf Grund des G. v. 21. Marz 1884 iiber die Berufsveroonde haben sich 
in vielen Departements freiwillig Syndikate zum Schutz gegen die Wald
brande gebildet, mit der Aufgabe, Vorbeugungs- und AbwehrmaBregeln gegen 
Waldbrande zu treffen (Anlegung und Reinhaltung von Feuerschutzstreifen, 
Bewachung, Organisation der Bekampfung). Einige gewahren auch geriuge 
Entschadigungen fiir entstandene Schaden, so weit die Geldmittel reichen 1). 

Um dieser Einrichtung eine breitere Grundlage zu geben, ist man bestrebt, 
die Syndikate zu Verbanden auf Grund des G. v. 13. Dez. 1902 zusammen
zufassen. Nennenswerte Erfolge wurden damit aber nicht erzielt. 

Eine eigentliche Versicherung gegen Schaden wird durch die Syndikate 
nicht gewahrt. Die privaten Feuerversicherungsgesellschaften zogen sich schon 
in den 1870er Jahren wegen des groBen Risikos von der Waldbrandversicherung 
zuriick. Das Bediirfnis nach einer Versicherung besteht besonders in der 
Gascogne (S. 264). Ein 1872 fiir dieses Gebiet gegriindeter Gegenseitigkeits
verein IOste sich nach einem groBeI). Brand spater wieder auf. 

Endlich kam am 26. April 1909 ein Forstversicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit fiir ganz Frankreich und die Kolonien mit dem Sitz in 
Paris zustande. Die Haftung der Mitglieder ist auf die jahrlichen festen Bei
trage beschrankt. Die Versicherung kann wegen groBen Risikos abgelehnt 
oder auf einen bestimmten Wert beschrankt werden. Der Verein ist durch 
Riickversicherungen gedeckt. 

Die Pramien vom Bestandswert sind fiir Nadelholz: 1-5jahrig besondere 
Festsetzung, 6-1Ojahrig 2,55%, 11-15jahrig 1,40, 16-25jahrig 0,575, 
26-35jahrig 0,32, 36-4Ojahrig 0,27, 41jahrig und mehr 0,087%; fiir Laub
holz: Schonungen 1-9jahrig 0,75, 10-2Ojahrig 0,35, 21jahrig und dariiber 
0,175, Buschholz 1-9jahrig 0,35, 1O-20jahrig 0,17, 21jahrig und dariiber 
0,087%; fiir geschlagenes Holz 10 pro Mille. 

Die Erfolge sind zufriedenstellend. 
In der Gascogner Heide (S. 264) wurden von 1893-1899 63159 ha Wald durch 

Feuer verwiistet mit einem Schadenanfall von 16,86 Millionen Fr., von 1899-1907 
80000 ha 2). Weitere Angaben: 1870 im Departement Lot-et-Garonne 2261 ha (0,79 Mill. Fr.), 
1869-1871 im Dep. Gironde iiber 36000 ha (16 Millionen Fr.), 1869-1872 im Dep. Les 
Landes 25467 ha (5 Millionen Fr.), in Gironde 1891 1500 ha, wobei 10 Personen den Tod 
fanden, 189335589 ha (6 Millionen Fr.). Besonders heimgesucht sind auch die Gegenden 
Les Maures und das Hochland von Esterel, wo ebenflills die Seekiefer und Korkeichen 
vorherrschen. 

In Algier betrug der Waldbrandschaden von 1876-1884 13,4 Millionen Fr., 1881 
allein wurden 169000 ha, 1892 135000 ha, 1902 141000 ha (3,7 Millionen Fr.), 1903 
94400 ha (5,3 Millionen Fr.) vernichtet, im ganzen von 1876-1902 1080000 ha. Infolge 
des G. v. 21. Februar 1903 und der V. v. 20. August 1904. welches sichernde MaBnahmen 
gegen die Entstehung und fiir die Bekiimpfung der Waldfeuer trifft, ist eine kleine Besse
rung eingetreten; von 1904-1910 betrug die Brandfliiche im ganzen noch 63180 ha mit 
einem Schaden von 2,03 Millionen Fr. 

1) Intern. Agrarokonomische Rundschau 1913, Heft 3, S. 59. 
2) Revue des eaux et fo~ts 1911, Heft 8. 
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Die Hauptursachen der Waldbriinde sind bOswillige Brandstiftung, nament
lich durch Hirten, um Weideflachen zu gewinnen (Gascogne, Berggegenden, 
Algier), Fahrlassigkeit und Eisenbahnlokomotiven. 

B. Schweden. 

1m Herbst 1910 wollte sich eine Versicherungsgesellschaft "Waldbrand" 
auf Gegenseitigkeit griinden. Die nachgesuchte behordliche Genehmigung wurde 
aber nicht erteilt und die Ablehnung folgendermaBen be~iindet: ". . . Von 
Fachleuten wird eine giinstige Entwicklung der Waldversicherung bezweifelt. 
Jedenfalls ist ein sehr groBer Zuspruch fUr einen wirklichen Ausgleich der Risiken 
und fUr die Herabminderung der Pramien auf einen Betrag, den, die Forstwirt
schaft zu tragen vermag, notig. Das Aufsichtsamt erkennt die Wichtigkeit 
der Waldversicherung zum Zwecke der Erhohung des hypothekarischen Wertes 
der Walder an. Nach seiner Ansicht muB aber ein ohne die erforderliche Vor
sicht begonnenes Unternehmen die Losung der Waldversicherungsfrage nur 
erschweren und verzogern. Das Amt halt den im vorgelegten Entwurf ange
gebenen ersten Versicherungsbestand von 5 Millionen Kr. flir unzureichend, 
da eine Gegenseitigkeitsgesellschaft flir Waldversicherung auf sehr weite Basis 
gestellt werden miiBte. Wenn die Gesellschaft nicht ein bedeutendes Garantie
kapital erhalt, so miiBten als Vorbedingung flir die Konzession mindestens 
50 Millionen Kr. verlangt werden, die von mindestens 500 Versicherungs
nehmern in bindender Form gezeichnet werden und von def Gesellschaft flir 
eigene Rechnung gehalten werden konnen, da sehr geringe Wahrscheinlichkeit 
besteht, daB fiir einen Teil der Risiken Riickdeckung gefunden werden kann." 

1m Jahre 1915 kam trotzdem eine Wildbrandversicherung zustande. 

C. N orwegen. 
Vor 1911 schlossen nur einige Gesellschaften Waldbrandversicherungen abo 

Versichert wurden nur haubare Bestande bis 75% des Wertes mit Pramien 
von 2% fUr Laubholz und 2,59/0 fUr Nadelholz 1). 

Infolge der vielen Waldbrande im Trockenjahr 1911 griindeten im Februar 
1913 dieWaldbesitzer den "Norwegischen Gegenseitigkeitsverein fur 
W aId brand versicherung" (Det norske gjensidige Skogbrandforsikrings
selskap). Versichert werden nur junge Bestande und der Waldboden. Unter 
jene fallen Bestande bis 5 m Hohe und 15 cm mittleren Brusthohendurch
messer, sofern in den Forstverordnungen der einzelnen Kreise (S. 214) nicht 
andere AusmaBe bestimmt sind. Die Einschatzung des Wertes obliegt zunachst 
dem Waldeigentiimer. Vergiitet werden die Beschadigungen durch Waldbriinde, 
Blitzschliige und LoschmaBnahmen. Die Loschkosten selbst werden nicht er
setzt, Die Wiederaufforstungskosten sind primar nicht mitversichert. Flir 
Kreise, die keine Waldbrandverordnungen erlassen haben, kann die Versiche
rung abgelehnt werden. RegelmaBig muB del' ganze Waldbesitz des Versicherten 
versichert werden. Die Vertriige laufen auf mindestens 5 Jahre. Schaden 
auf weniger als ein Hektar werden nur dann ersetzt, wenn der ganze Wald
besitz des Versicherten unter 50 ha betriigt (Mindestgrenze 1/ 2 ha). Entschadigt 
wird nur der tatsachliche Schaden. 

Die Pramie wird jahrlich vorausbezahlt und kann am Ende des Jahres 
noch durch cine Zusatzpramie bis zum dreifachen Betrag del' eigentlichen 
Pramie erhOht werden. Eine weitere Haftpflicht haben die Mitglieder nicht. 
Die Priimien sind 1,25% in Kreisen mit Waldbrandverordnungen, 1,75% in 

1) Intern. Agrarokonomische Rundschau 1913, Heft 9, S. 52. 
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Kreisen ohne solche. Kreise mit besonderer Brandhaufigkeit (Stadtnahe) 
konnen mit einer Zusatzpramie von hochstens 0,5 0/ 0 belastet werden. 

Nach Verlauf des L Geschaftsjahres waren 553000 ha auf eine Summe 
von 44,96 Millionen Kr. (81,3 Kr. pro ha Wert) versichert; darunter sind auch 
Kommunalforste. 

Das Waldfeuerloschwesen ist gut eingerichtet. Auf den hochsten Bergspitzen 
sind in den Sommermonaten Beobachtungsposten angelegt mit Fernsprech
verbindungen, Fernrohren, Kompassen, Karten. 

D. Danemark. 

In Danemark wurde 1902 auf Anregung der Heideaufforstungsgesellschaft 
(Det dansk Hedeselskab) eine Gesellschaft fur die Feuerversicherung von 
Anpflanzungen (Dansk plantage forsikringsselskab) gegriindet, die nUT die 
Wiederaufforstungskosten der ihr unterstellten Flache von 25 000 ha ver
sichert. 

E. Livland. 

Der "Livlandische gegenseitige Feuerassekurranz-Verein" nahm 
seit 1903 Nadelholzbestande bis zum 20jahrigen Alter in Versicherung und ver
gutete im Brandfalle nicht aUein den voUen wirtschaftlichen Wert der Bestande, 
sondern auch die Kosten der Wiederaufforstung. DiskontierungszinsfuB 31/ 2%, 
1m Interesse des Risikoausgleiches muBten die samtlichen Jungholzbestande 
eines Gutes versichert werden. 1m Jahre 1913 waren 80 Gliter mit einem 
Gesamtbetrag von 2,3 Millionen Mark versichert. - Der Verein wird wohl 
nicht mehr bestehen. 

F. Finnland. 

Die Versicherungsgesellschaft "Sampo" hat seit 1914 auch die Waldbrand
versicherung aufgenommen, nachdem die von ihr verlangte Anzahl von Teil
nehmern mit der Mindestversicherungssumme von 12 Millionen Mark zustande 
gekommen war 1) .. 

Versichert werden Kulturen bis zu 5 m Hohe und 12,5 em Durchmesser, 
haubare Bestande und geschlagenes Holz. Bei Kulturen unter 15 Jahren konnen 
auch die durch Brand veranlaBten WiederauHorstungskosten eingeschlossen 
werden. WUTzelstocke und der Waldboden werden nicht versichert. In der 
Regel muB der ganze Waldbesitz des Versicherten einbezogen werden. Die 
Vertragsdauer ist mindestens 5 Jahre. Vergutet werden nur drei Viertel des 
Schadens, eingeschlossen ist der dUTch die LoschmaBnahmen herbeigefUhrte 
Schaden, ausgeschlossen sind die fUr die Loschung des Feuers verausgabten 
Kosten. Es gelten folgende Grundsatze: 

a)' Fur die nutzfahigen Bestande wird der Wert des vernichteten Holzes 
nach dem Handelswert geschatzt. Ais DUTchschnittswerte je Hektar wurden 
festgelegt : 

Alter 

60 Jahre 
80 

100 
120 

Siid-Finnland Mittel-Finnland Nord-Finnland 

500 
700 
850 

1000 

Finnlitndische Mark 
350 
550 
700 
850 

250 
400 
500 
600 

b) Fur junge Bestande gilt der "Zukunftswert", Hochstgrenze 200 finnI. 
Mark je Hektar. 

') Wrede, Intern. Agrarokonomi8che Rundschau 1916, Heft 5. 
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c) Fiir Baumschulen usw. Ersatz der Anpflanzungskosten und des Ertrags
wertes. 

d) Fur geschlagenes Holz der Verkaufserlos. 

Die Jahrespramien betragen in Prozenten des versicherten Wertes: 

Bei geregelter Wirtschaft Bei ungeregelter Wirtschaft 

Gou vernemen t <= 

I'~'~I 
"," " " IU$~1 "" Ikoo~ " ... "" Il ... "" .... "" ~~~ "<= 

~ 
,.c:~ '" ,c:CIS ,.::,,-0<=0 c~;:~ "'.., ~~III 

.., It+: ~ ~~ "'.., ~~~ ~~~!5 
,,00 

~ ~~~10 
,,00 

14 III~ I .... III~ 
I ! 

Nyland, Abo und Bjorneborg, I I 
Tavastehus 1,25 3,50 0,75 4,50 1,50 3,75 0,80 5,25 

St. Michel, Kuopio, Wasa, 
meaborg . 1,50 3,75 1,00 4,75 1,75 4,00 1,10 5,50 

Wiborg. 1;75 4,00 1,00 5,00 2,00 4,25 1,10 5,75 

Diese Pramien werden erh6ht, wenn in der Nahe des Waldes industrielle 
Unternehmungen, Schmieden usw. sind oder wenn in einer Entfernung von 
100 m eine Eisenbahn vorbeifiihrt. 

Am 1. September 1915 waren 1100 Versicherungen fiir eine Waldflache 
von 400 000 ha mit einem Wert von 66,4 Millionen finn!' Mark in Kraft. 

Waldbrande in den finnlandischen Staatswaldungen. 

Zahl pro 
Jabr 
118,6 

Durchschnittl. Flache Prozente von der 

1865/69 
1870/74 

75/79 
80/84 
85/89 
90/94 
95/99 

1900/04 
1905/09 

1910 
1911 
1912 

77,0 
145,8 
183,2 
108,8 
162,8 
79,2 
88,8 
58,0 
91;0 

107,0 
127,0 

pro Jahr Gesamt-Staatswaldflache 
15445 ha 0,138 

7785 " 0,053 
8915 " 0,061 

15899 ,. 0,110 
2743 " 0,020 

16181 " 0,115 
1968 " 0,014 
4493 0,033 
1614 " 0,013 
2087 " 0,016 
1144 . " 0,009 
2448 " 0,019 

Die gesamte durch das Feuer vernichtete Flache betrug von 1865-1910 377302 ha. 
Viele Brande entstehen durch das Moorbrennen. 

Auch im iibrigen RuBland ereignen sich viele Waldbrande. In den Staatswaldungen 
wurden von 1903-1911 vernichtet in 1000 DeBj.: 224, 109, 76, 127, 295, 133, 284, 202, 675. 



Funfzehntes Kapitel. 

Holzhandel nnd Holzprodnktion. 

I. Ubersicht. 
Der Weltholzhandel, der nur .auf dasNutzholz gerichtet ist, nahm in den 

1860er Jahren seinen Anfang. Der vermehrte Bedarf an Nutzholz ging von dem 
westlichen Europa, namentlich von Deutschland und England aus. Der Aus
bau des Eisenbahnnetzes fOrderte die Entwicklung der Industrie und die rasche 
Zunahme der Bevolkerung fiihrte zu einer regen Bautatigkeit. Deutschland 
wurde vom Jahre 1864 ab zu einem Holzeinfuhrland. Da West europa durch 
seine eigene Holzproduktion den gesteigerten Bedarf nicht mehr decken konnte, 
wurden die im nordlichen RuBland, in Finnland und Skandinavien noch im 
VbermaBe vorhandenen unaufgeschlossenen Waldgebiete mehr und mehr zur 
Holzlieferung herangezogen. 

Seit den 1870er Jahren erstreckt sich der Austausch des Holzes und der 
Holzwaren zwischen den waldreichen und waldarmen Landern iiber die ganze 
Welt. Nutzholz ist ein internationaler Handelsartikel geworden. Es laBt sich 
nunmehr auch die Leistungsfahigkeit alIer holzproduzierender Lander fiir die 
Versorgung des Weltmarktes und ihre eigene Holzbilanz mit Sicherheit be-
urteilen. . 

Da in Osteuropa die Staatenbildung noch nicbt abgeschlossen ist, miissen 
wir uns vorlaufig noch an den territorialen Umfang der Staatsk6rper halten, 
wie sie vor dem Kriege existierten. Die Waldflache hat durch die Neuordnung 
der Staatsgrenzen keine einschneidende EinbuBe erlitten, sondern nur ibre 
staatliche Obrigkeit gewechselt. 

In Europa alten Stils ergibt sich folgende Gruppierung: 
1. Lander, welche mehr Holz erzeugen als sie selbst verbrauchen konnen: 

RuBland, Finnland, Schweden, Norwegen, Osterreich-Ungarn, Bosnien und 
Herzegowina, Rumanien, (Bulgarien), - DberschuB- und Ausfuhrlander. 

2. Lander, deren eigene Holzerzeugung bzw. Holznutzung zur Befriedigung 
ihres eigenen Bedarfs nicht hinreicht. Dieselben miissendaher aus dem Aus
lande Holz zukaufen, - ZuscbuB- oder Einfuhrlander. Je nach den 
Ursachen der Unterbilanz kann man vier Gruppen unterscheiden: 

a) Lander, die bei hochentwickelter Forstwirtschaft und bedeutendem 
Waldbesitz seIber viel Holz erzeugen, trotzdem aber infolge ibrer Bevolkerungs
dichte und des hohen Standes ibrer Industrie auf den Bezug fremden Holzes nicht 
verzichten konnen: Deutsches Reich, Frankreich, Schweiz, Belgien. 

b) Lander, in denen die Waldwirtschaft schon nach der ihr zugewiesenen 
Flache zuriicktritt: GroBbritannien, Niederlande, Danemark. 
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c) Lander mit gering entwickelter Waldwirtschaft und geringem Holz
verbrauch: Italien, Spanien, Portugal, Griechenland. 

d) Lander mit relativ groBen Waldflachen, die aber teilweise noch nicht auf
gescblossen, ungleich verteilt und scblecht bewirtschaftet sind: Serbien, die 
frubere Turkei, (Bulgarien). 

Demnach hat der Norden und Osten Europas HolzuberfluB, der Westen 
und Suden Holzmangel. Der Holzhandel bewegt sich mitbin in westlicher 
und sudlicher Richtung. 

In den ubrigen Erdteilen ist der Stand der Holzbilanz zur Zeit folgender: 

N ordamerika .• Die Vereinigten Staaten, Kanada und Britisch-Nord
amerika sind ausgesprochene tTberschuBgebiete und mit RuBland die Holz
kammern der Welt. Auch Mexiko und Mittelamerika sind Exportlander, 
aber nur fUr subtropische und tropische Holzer. 

Siidamerika. Die forstlichen Verhaltnisse sind zu wenig enorscht, al~ 
daB ein abschlieBendes Urteil moglich ware. Seiner bedeutenden Waldflache 
nach muBte im Verhaltnis zu seiner dunnen Bevolkerung Sudamerika ein Holz
uberschuBgebiet sein. Da aber der groBte Teil im tropiscben und subtropischen 
Gebiete liegt, treten die marktgangigen leicbten Holzer zuruck, wahrend die 
schweren und harten Holzarten mit den Farbholzern und Gerbholzern uber
wiegen. Tatsachlich wird an der W~st- und Ostkuste Nadelholz importiert. 

Asien.Das asiatiscbe RuBland, soweit dem Verkebr zuganglich, das Amur
gebiet (Mandschurei) und Japan sind tTberschuBgebiete, im Suden Indien und 
Java fur Teakholz. Die groBen Holzvorrate auf den Inseln des indischen Archipels 
sind tropischer Natur und noch nicht erschlossen. 

Einfuhrgebiete sind China, Kleinasien, Palastina, Mesopotamien, Arabien. 

Afrika. Einfubrgebiete sind Agypten, Tripolis und das Kapland. Die 
mittelafrikanischen Koloniallander exportieren zwar geringe Mengen von Edel
holzern, andererseits wird aber an den Kusten zum Hauserbau europaisches 
N adelholz verwendet. Fur die Holzversorgung der Welt bat Afrika vorerst 
keine Bedeutung. Nur Okume-Holz, ein minderwertiger Ersatz fur Mahagoni, 
hat in neuerer Zeit in Europa mebr Aufnahme gefunden. 

Aust,ralien ist vorlaufig noch Holzeinfuhrland. Wenn die nordlichen 
Waldgebiete aufgeschlossen werden, kann es Holz ausfuhren. 

tTber die tatsachliche jahrliche Holzabnutzung, oft auch nicbt ganz korrekt 
Holzerzeugung genannt, liegen nur fUr wenige Staaten einigermaBen zuverlassige 
Angaben vor. Ebenso liegt es mit den Ausweisen uber Holzeinfuhr und Holz
ausfuhr, die zudem vielfach in nichtssagenden Wertziffern gegeben werden. 
Wenn diese Lucke im Laufe der Zeit auch durch die im Ausbau begriffene 
"Internationale Handelsstatistik" ausgefullt werden wird, so liegt doch das 
weitere internationale Interesse vor, die forstlichen VerhaItnisse der WeIt nach 
gleichen Gesichtspunkten· so weit statistisch zu erfassen, als es eben moglich 
ist 1). Denn so bedel,ltend der Holzaustausch unter den wirtschaftlich· ent
wickelten Undergebieten schon jetzt ist, so steht der internationale Holzhandel 
doch erst am Anfang der Dinge, die noch kommen werden. Der groBere Teil 
der der Holzzucht gewidmeten Flachen der Erde ist noch unausgenutzt oder 
stebt nur in extensivster und verschwenderischer Abnutzung. 

1) Das Internationale Institut fUr Ackerbau in Rom hat sich iibrigens in der letzten 
Zeit auf Auregung des Norwegers Fjelstad mit der Frage einer Weltforststatistik be· 
schaftigt (Dr. Kahl in Silva 1921, 277, 335). 
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Der Holzbedarf der Welt ist zu ungefahr Neunzehntel auf weiches und 
leichtes Holz gerichtet, wie es die Nadelholzer der nordlichen gemaBigten Zone 
liefern. Die tropische und subtropische Zone tragt iiberwiegend Laubholz mit 
schweren und harten Holzsorten und FarbhOlzern. Der Schwerpunkt der Welt
waldwirtschaft wird daher stets in Europa, im Norden Asiens und Amerikas 
liegen, und solange die Waldschatze Sibiriens fiir den Weltholzhandel nicht 
voll erschlossen sind, werden Nordeuropa und Nordamerika die hauptsach
lichsten Holzlieferanten der Welt sein, 

Auch das tropische und subtropische Gebiet kann in seinen vertikalen Er
hebungen der Weichholzproduktion dienstbar gemacht weroen, wenn die hierzu 
notigen Kapital- und MenschenkrMte zur Verfiigung stehen. 

Die Flachen der Erde, die die gewaltigste Vegetationsform, der Wald, be
deckt, sind in iiberreichem MaBe vorhanden, die im Urwald aufgespeicherten, 
noch unberiihrten Holzvorrate bilden auf lange Zeit hinaus einen Kapitalstock, 
von dem gezehrt werden kann. Er m u Berst entfernt werden, ehe eine geordnete, 
die Produktionskraft des Bodens von ausniitzende Waldwirtschaft, die die 
Holzsorten hervorbringt, die der Mensch braucht, eintreten kann. Das Problem 
der Weltholzproduktion ist die Auslese der brauchbarsten Holzarten und die 
Konzentrierung des Betriebes. Zur Erreichung dieses Zieles muB neben die 
forstliche Kunst die Kapitalkraft des Unternehmers gestellt werden. 

Vor dem Weltkriege waren die Holzpreise in Anbetracht der langen Pro
duktionszeitraume der Holzzucht viel zu nieder. Die Folge war selbst in den 
Kulturstaaten eine Sorglosigkeit in der Pflege des Waldes und die Holzver
schwendung. Erst das Beispiel der deutschen Forstwirtschaft wirkte befruchtend 
auf die Waldpflege bei den anderen VOlkern. Sie sind aber bis jetzt iiber den 
guten Willen kaum hinausgekommen. Wenn in Zukunft das Holz auf einer 
hoheren Preisstufe bleiben wird, was wohl mit Sicherheit angenommen werden 
kann, dann wird sich die Wertschatzung des Waldes von seIber einstellen und 
damit auch eine rationelle P£lege, es werden entfernt gelegene Waldgebiete 
aufgeschlossen werden und bei der N utzung und dem Verbrauch des Holzes 
wird Sparsamkeit waIten. Es wird sich dann auch lohnen, die Konservierung 
des Holzes durch wirksame Verfahren (Impragnierung usw.) allgemeiner vor
zunehmen als es bis jetzt geschehen ist. 

Die Zunahme des Holzverbrauches und die dadurch bedingte Steigerung 
der Holzpreise wird die Weltwirtschaft vor einer Holznot schiitzen. Wahrend 
der Weltholzmarkt noch auf geraume Zeit hinaus zum groBten Teil von der 
Ausschopfung der urspriinglichen Holzvorrate lebt, wird in der ferneren Zu
kunft der jahrliche normale Zuwachs den Holzbedarf zu decken haben .und 
auch decken konnen, wenn die geregelte Forstwirtschaft an die Stelle des nackten 
Okkupationsbetriebes tritt. 

Gegenstand des Weltholzhandels ist nur das Nutzholz. Fiir Brennholz 
geniigen sich aIle Wirtschaftsgebiete mit geringen Ausnahmen selbst, die pri
mitiv entwickelten im Notfall durch Heranziehung anderer Vegetabilien, die 
hochentwickelten durch Surrogierung mit Mineralkohle. 

Auch in Europa haben die Lander mit iiberwiegender Laubholzbestockung 
eine geringere Nutzholzproduktion als die Nadelholzgebiete. Insbesondere 
driickt die Betriebsform des Mittel- und Niederwaldes den Nutzholzertrag 
stark herab. 

Der hauswirtschaftliche Holzverbrauch der Bevolkerung ist in den warmen 
klimatischen Zonen viel geringer als in den gemaBigten und kalten. 

Die Entwicklung des Weltholzhandels laBt sich am besten an der Steigerung 
der Holzausfuhr der groBen Exportstaaten verfolgen. Nach schwedischen An-

Endres, ForstpoJitik. 2. Auf!. 37 
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gaben betrugen die Ausfuhrwerte, in denen die Werte fiir Holzstoff, Zellulose 
und feinere Holzwaren (Mobel usw.) nicht enthalten sind, Millionen Mark: 

Staat 11881/9011891/9511896/190011901 119021190311906/1011911 

Schweden 108,4 125,8 I 162,7 149,0 1155,0 166,0 I 264,6 308,4 
Norwegen 37,4 31,4 45,3 40,0 43,0 56,0 87,7 87,8 
Finnland. 34,8 40,7 70,0 81,2 86,5 105,0 124,8 148,0 
RuBland .... 67,7 90,8 Il7,0 123,6 119,7 141,0 250,7 305,8 
Osterreich-Ungarn 95,5 103,2 170,0 189,2 168,8 199,6 276,9 303,6 
Vereinigte Staaten 85,5 85,0 161,2 165,5 208,3 206,2 319,4 387,1 
Kanada ... 92,0 93,8 Ill,3 119,4 134,0 125,6 209,8 194,4 

Zusammen I 521,3 1 570,7 1 837,5 1867,91915,31999,411533,9 1 1735,1 

Fiir die europaischen Holzexportstaaten laf3t sich fUr die Zeit unmittelbar 
vor dem Krieg die Mehrausfuhr von Holz und Holzwaren, in Rund
holz ausgedriickt, wie folgt veranschlagen: 

RuI3land ohne Finnland 17,00 Mill. Kubikmeter. 
Finnland. . . . . 9,50" " 
Schweden . . . . 15,00" " 
Norwegen . . . . 3,30 " 
6sterreich-Ungarn 8,00" " 
Rumanien . . . . 0,70" 

--~--~----~-----53,50 Mill. Kubikmeter. 

Dieser Mehrausfuhr steht in den groBeren HolzzuschuBstaaten folgende 
Mehreinfuhr gegeniiber, ebenfalls in Rundholz berechnet: 

GroBbritannien 
Deutsches Reich . 
Italien .. 
Frankreich 
Spanien. 
Schweiz .. 

29,00 Mill. Kubikmeter. 
12,80 
5,00 " 
3,10 " 
1,00 
0,80 " 

" 
" 

" 
Sa. 51,70 Mill. Kubikmeter. 

Wooer. die europaische Mebrausfuhr noch die europaische Mehreinfuhr 
wird von Europa allein bestritten. Europaisches Holz wird von allen anderen 
Erdteilen aufgenommen und alle anderen Erdteile senden Holz auch nach 
Europa. 

Feststeht, daB von allen Staaten der Welt GroBbritannien und Deutsch
land die starksten Verbraucher auslandischen Holzes sind. Ihre wirtschaft1iche 
Lage ist daher fUr den europaischen Holzmarkt von maBgebendem EinfluB. 

Zur Erfassung der Holzbilanz eines Staatsgebietes geniigt es nicht mehr, 
nur das Bau- und Nutzholz und das Brennholz zu beriicksichtigen, sondern es 
miissen auch der Zellstoff, der Holzschliff, Papier und Pappe, die Holzwaren 
und unter Umstanden auch die Holzkohle mit den Rundholzmengen, die zu 
ihrer Herstellung erforder1ich sind, einbezogen werden. Der Verbrauch von Holz 
in der Papierindustrie hat in den letzten zwei Jahrzehnten Dimensionen an
genommen, durch die die Holzbilanzen erheblich beeinfluBt werden. Eine ein
wandfreie Statistik hieriiber ist aber fiir viele Lander nur schwer zu beschaffen. 
Fiir das Jahr 1913 wurde die Papierproduktion der Welt auf 9,69 Mill. Tonnen 
berechnet. 
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II. Deutsches Reich. 

1. Die Einfuhr und Ausfuhr von Nutzholz im ganzen. 
A.. Statistisehe Grundlagen. 

Die Statistik iiber den Holzverkehr des Deutschen Reiches mit dem Aus. 
lande kann vor dem Jahre 1880 auf Genauigkeit keinen Anspruch machen. Do. bis zum 
1. Juli 1865 nur das auf dem Wasser eingefiihrte Holz zollpflichtig war, kam auch nur 
dieses zur Anschreibung. Auch von 1865 bis 1879, in der Zeit der Zollfreiheit, blieb die 
Statistik nur auf den Wassertransport und diejenigen Landtransporte von auswarts be· 
schrii.nkt, welche zur Weiterbeforderung per Schiff bestimmt waren. Es kam also nur ein 
Teil der eingefiihrten NutzhOlzer - allerdings der grol3ere - zur Aufschreibung. Eine 
amtliche genaue Statistik existierte iiberhaupt nur fiir die zollpflichtigen Waren. Storend 
fiir die statistische Erfassung der Menge wirkte auch der verschiedene MaBstab, in dem 
die einze1nen Holzgattungen verzeichnet wurden. Vor 1865 bildeten Zentnergewicht, 
Schiffslast und Stiickzahl nebeneinander den VerzollungsmaBstab. Seit 1865 wurden 
Gewicht und Stiickzahl je nach der Art der Sortirnente verbucht. Dazu kamen die Schwan· 
kungen in der Umrechnung vom RaummaB auf .. daa Gewicht; 1 fm Hartholz wurde = 600, 
I fm Weichholz = 500 kg gesetzt. Auch die Anderungen des Zollgebietes 1867 und 1871 
hatten Verschiebungen zur Folge, indem damit die Einfuhrziffern erhOhtund die Ausfuhr· 
ziffern verringert wurden. Die Ausfuhrziffern konnten iiberhaupt nur auf Schatzung be· 
ruhen. Erst durch das Gesetz vom 20. Juli 1879 betr. die Statistik des Waren. 
verkehrs des deutschen Zollgebietes mit dem Auslande wurde eine bis dahin 
fehlende Grundlage fiir die sicheren statistischen Aufschreibungen geschaffen. Danach 
sind vom 1. Januar 1880 ab Waren, welche iiber die Grenzen des deutschen Zollgebietes 
ein·, aus· oder durchgefiihrt werden, den mit den Anschreibungen fiir die Verkehrs. 
statistik beauftragten Amtsste1len nach Gattung, Menge, Herkunfts· und Bestimmungsland 
anzumelden. An Stelle dieses Gesetzes trat dann das vom 7. Februar 1906 betr. die' 
Statistik des Warenverkehrs mit dem Ausland, giiltig vom 1. Marz 1906 abo Das 1879er 
Gesetz bezog sich nicht auf das Deutsche Reich, sondern auf das deutsche Zollgebiet. 
Yom 1. Marz 1906 ab bezog sich die Handelsstatistik auf das gesamte deutsche 
Wirtschaftsgebiet, namlich auf das Deutsche Reich mit Ausnahme von Helgoland 
und einige badische Gemeinden, auf das Grol3herzogtum Luxemburg und zwei oste~eichi. 
sche Gemeinden. Die V:!ll'gleichbarkeit der Holzhandelsstatistik vor und nach dem 1. Marz 
1906 wird durch diese Anderungen, von der der Spezialhandel iiberhaupt weniger beriihrt 
wird, kaum beeinfluBt. 

Luxemburg ist 1918 aus dem deutschen Zollgebiet ausgetreten. 
Die Bezeichnung der Waren erfolgt nach dem "Statistischen Warenverzeichnis", 

welches sich an den seit 1. Marz 1906 giiltigen Zolltarif anlehnt und die in diesem auf· 
gefiihrten Warengattungen, soweit notig, noch weiter zerlegt. - Die Werte beruhen, 
soweit sie nieht anzumelden sind, auf Schatzungen, die der Handelsstatistische Beirat in 
jahrlich stattfindenden Sitzungen vornimmt. 

Ala Land der Herkunft gilt jenes, in dem die Ware erzeugt oder hergestellt worden 
ist (vor dem 1. Marz 1906 "gekauft" worden ist). als Land der Bestimmung jenes, fiir 
dessen Verbrauch die Ware bestimmt ist (vor dem 1. Marz 1906 "verkauft" worden ist). 
Zur Kontrolle des Verkehrs wird die "Statistische Gebiihr" (nach dem Gesetz yom 
7. Februar 1906 fiir 10 000 kg Holz 10 Pfennige) erhoben. 

Das "Amtliche Warenverzeichnis zum Zolltarif" enthalt in alphabetischer 
Reihenfolge die einze1nen Warenartikel nach den iiblichen Benennungen unter Angabe 
der Nummer des Zolltarifs und des Zollsatzes. Es ist maBgebend fiir die Anwendung des 
Zolltarifs. Eine Erganzung hierzu mit ausfiihrlicheren Erlii.uterungen bildet die "An. 
lei tung fiir die Zollabfertigung". 

Die Statistik des Warenverkehrs. Der grol3te Teil des iiber die deutsehe Zollgrenze 
transportierten Holzes wird beirn Grenzzollamt oder beim Zollamt des Bestimmungsortes 
sofort verzollt und tritt damit "in den freien Verkehr". (Der Zoll kann auch auf drei Monate 
gestundet werden. Zolltarifgesetz 1902 § 12.) Ein anderer Teil wird zunachst unverzollt 
auf Niederlagen verbracht und wird erst dann verzollt, wenn er in den freien inlii.ndischen. 
Verkehr tritt, oder er geht unverzollt in das Ausland. Ferner wird fremdes Holz iiber das 
deutsche Zollgebiet nach einem anderen Lande verfrachtet - Durchfuhrverkehr. Nach 
der Reichsstatistik wird daher der auswartige Handel getrennt in: 

A. Generalhandel. Derselbe umfaBt die gesamte Giiterbewegung iiber die Grenzen 
des deutschen Zollgebietes, also Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr. 1m speziellen umfaBt 

37* 
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derselbe a) bei der Einfuhr: die Einfuhr in den freien Verkehr mit Ausnahme der von Frei
bezirken und Niederlagen; die Einfuhr im Veredelungsverkehr; die Einfuhr in Freibezirke 
und auf Niederlagen; die direkte Durchfuhr; b) bei der Ausfuhr: die Ausfuhr aus dem 
freien Verkehr; die Ausfuhr im Veredelungsverkehr; die Ausfuhr aus Freibezirken, von 
Niederlagen; die direkte Durchfuhr. 

B. Gesamteigenhandel umfaBt dieselben Positionen wie der Generalhandel, jedoch 
ohne die Durchfuhr. Er begreift also alle Waren mit Ausnahme der Durchfuhrwaren in 
sich, die im Laufe eines Jahres BOwohl im freten wie im gel;>undenen (Niederlagen-)Verkehr 
in das Zollgebiet ein- oder aus demselben ausgefiihrt werden. 

C. SpezialhandeL Derselbe begreift in sich a) bei der Einfuhr: die Einfuhr in den 
freien Verkehr, unmittelbar oder mit Begleitpapieren; die Einfuhr in den freien Verkehr 
von Freibezirken und Niederlagen; die Einfuhr zur Veredelung auf inlii.ndische Rechnung 
unter Zollkontrolle; b) bei der Ausfuhr: die Ausfuhr aus dem freien Verkehr; die Ausfuhr 
nach der Veredelung auf inlii.ndische Rechnung unter Zollkontrolle. - Der Spezialhandel 
verzeichnet also diejenigen Waren, welche im Laufe eines Jahres zum Verbrauch in den 
freien Verkehr des Zollgebietes eingefiihrt oder als inlandische Erzeugnisse bzw. durch 
vorherige Verzollung oder zollfreie Ablassung nationalisierte Waren aus dem freien Verkehr 
des Zollgebietes ausgefiihrt werden. In der Einfuhr des Spezialhandels sind daher zum 
Tell Waren enthalten, die bereits in friiheren Jahren in das Zollgebiet eingingen und erst 
im Laufe des Jahres (aus Niederlagen usw.) nach Verzollung in den freien Verkehr iiber
gefiihrt wurden. - Da der Spezialhandel nachweist, wieviel auslandisches 
Holz innerhalb eines Jahres im Inlande abgesetzt wurde, kommt er forst
politisch allein in Betracht. 

Intemationale Handelsstatistik. Nach einer schon vor dem Kriege getr6ffenen, in
zwischen ratifizierten "Obereinkunft fast aller europaischen und vieler auBereuropaischen 
Staaten soll eine Internationale Handelsstatistik nach einem gemeinsamen Warenver
zeichnis, in welches auch als Pos. 65 "Holz aDer Art, auch gesii.gt", 66 "Holzkohle", 67 "Farb
holzer, Gerbrinden und andere Farb- und Gerbstcffe", 68 "Holzmasse und Holzstcff" 
aufgenommen sind, von dem zu diesem Zweck in Briissel zu errichtenden "Internationalen 
Bureau fiir Handelsstatistik" aufgestellt werden. Die Veroffentlichung erfolgt in dem jahr
lich erscheinenden Organ: "Bulletin du Bureau international de Statistique commerciale". 
(Das Protckoll wurde yom Reichsminister des Auswartigen unterm 15. Dezember 1920 
im "Zentralblatt f. d. Deutsche Reich" 1920, Nr. 67, S. 168lff. veroffentlicht; ferner Deut
sches Handelsarchiv 1920, S. 633.) 

Die deutsche Handelsstatistik weist die Holzeinfuhr und -Ausfuhr nur naoh 
dem Gewicht in. Doppelzentnern (= dz = 100 kg) aus. In Osterteich wird 
dafiir das Zeichen q gebraucht, d. h. Quintal, eine aIte spanische Gewichts
einh eit , die auf das metrische System iibertragen wurde. Gleichbedeutend 
mit Doppelzentner ist Meterzentner. Forstpolitisch gewahrt das Gewicht 
keine Vorstellung iiber das RaummaB unq keinen VergleichsmaBstab zur in
landischen Holzproduktion. 

Es ist daher die Umrechnung in die forstliche MaBeinheit, d. i. der Kubik
meter oder Festmeter (fm), erforderlich. Auch im Handel gilt, abgesehen von 
einigen seltenen exotischen Holzarten, die nach Gewicht gehandelt werden, 
entweder das RaummaB (Kubikmeter, KubikfuB, Standard, BoardfuB) oder 
das FlachenmaB (Quadratmeter, QuadratfuB). 

Die Halbfabrikate oder vorgearbeiteten Holzer, d. S. die beschlagenen, 
geschnittenen und gespaltenen Sortimente Mnnen vom Gewicht (Doppel
zentner, Tonne) unter Beriicksichtigung ibrer Schwere entweder in die Masse 
umgerechnet werden, die sie tatsachlich enthalten, oder in die Rohholzmasse 
(Rundholz), die zu ihrer Herstellung aufgewendet werden muBte. Dieser zweite 
Weg ermoglicht die Gegeniiberstellung der vom Ausland eingefiihrten und 
der von der inlandischen Waldwirtschaft gelieferten Holzmenge. Fiir die Um
rechnung der Halbfabrikate in. Rundholz ist der Gesichtspunkt maBgebend, 
daB im Ausland die Gewinnung des Holzes im Walde verlustreicher ist als in 
Deutschland und die sog. Nebenprodukte des Sagebetriebes (Schwarten, 
Spane usw.) sich nicht restlos verwerten lassen. Daher wird nur ein Aus
nutzungsprozentvon 60 unterstellt. 
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Die Umreehnung erfolgt naeh den folgenden Grundsatzen: 

Umrechnungsfaktoren von Tonnen in Festmeter Rohnutzholz. 
a) Rohnutzholz. Der Festmeter Hartholz wiegt naeh dem Zolltarif 

900 kg; somit ist eine Tonne = 1000: 900 = 1,11 tm. 
Der Festmeter Weichholz hat naeh dem Zolltarif ein Gewieht von 600 kg; 

somit ist eine Tonne = 1000: 600 = 1,67 fIn. 
b) Besehlagenes Holz und Schnittnutzholz. Beide Sortimente konnen 

gleiehgestellt werden. Forstpolitiseh ist von Wiehtigkeit, welehe Rundholz
mengen im Walde gesehlagen werden mussen, um die betreffende Menge 
von beschlagenem oder Sehnittnutzholz herstellen zu konnen. Dabei wird von 
dem Durchsehnittssatz ausgegangen, daB aus 100 fm Rohnutzholz 60 fm be
sehlagenes oder Sehnittholz hergestellt werden. Zur Herstellung einer Tonne 
Sehnittholz usw. sind daher 1000 : 0,60 = 1667 kg Rohnutzholz (Rundholz) 
erforderlich. 

Da der Festmeter hartes Schnittholz nach dem Zolltarif 800 kg wiegt, 
so braucht man zur Herstellung einer Tonne harten Sehnittholzes 1667 : 800 = 
2,08 fm Rohnutzholz. Der Festmeter weiches Schnittholz wiegt 600 kg; 
somit sind zur Herstellung einer Tonne weichen Sehnittholzes 1667 : 600 = 
2,78 1m Rohnutzholz erforderlieh. 

c) FaBh·olz. Bei einer Ausbeute von 50% sind zur Herstellung einer Tonne 
FaBholz 2000 kg Rohnutzholz erforderlieh. Nimmt man (unter Vernachlassigung 
der geringen Mengen weichen FaBholzes) an, daB der Festmeter 800 kg wiegt, 
so sind zur Herstellung einer Tonne FaBholz 2000 : 800 = 2,0 1m notig. 

d) Korbweiden, Fasehinen. Bei einem Gewieht von 500 kg je Fest
meter ergibt sieh ein Umrechnungsfaktor von 21m. 

e) Papierholz. 1 fm = 500 kg; 1 Tonne = 1000 : 500 = 21m. 
f) Eisenbahnschwellen. In unseren statistisehen Umrechnungen wurden 

dieselben wie das besehlagene und gesehnittene Holz behandelt. Dem wirk
lichen Rundholzaufwand kommt man aber naher, wenn man die durchschnitt
liehe Ausbeute nur zu 55% annimmt. Zur Herstellung einer Tonne Schwellen 
sind danach 1000 : 0,55 = 1818 Tonnen Rundholz erforderlich und weiterhin 
fur eine Tonne harter Sehwellen, wenn 1 fm = 800 kg, 1818 : 800 = 2,27 1m, 
weicher 1818 : 600 = 3,03 1m Rundholz. 

g) Holzwolle. Bei einer Ausbeute von 85 0/ 0 sind zur Herstellung einer 
Tonne Holzwolle 1000 : 0,85 = 1176 kg Holz erforderlich. Da 1 fm etwa 550 kg 
wiegt, erfordert die Herstellung einer Tonne Holzwolle 1176 : 550 = 2,0 fIn 
Rohnutzholz. 

h) Spezialholzer. 1m Zeitraum 1907-13 stellte sieh bei diesen im Gewieht 
sehr weit differierenden tropischen und subtropischen Holzern im Mittel die 
Tonne in der Einfuhr auf 1,53 fm, in der Ausfubr auf 1,27 fm, in der Mehr
einfuhr auf 1,55 fm. 

i) Holzkohle. Bei der Retortenverkohlung ergeben sich aus 100 kg wald
trockenen Hartholzes durehsehnittlich 20 kg Kohle 1). Demnaeh liefert ein 
Festmeter von 800 kg Gewicht 160 kg Kohle und zur Erzeugung von 1 Tonne 
Kohle sind 6,25 fm = 9,60 rm Holz erforderlich. 

B. Die Bewegung der Einfuhr und Ausfuhr und ihre Ursachen. 

Vom gesamten Nutzholzbedarf Deutsehlands im Zeitraum 1907/1913 wurden 
63,3% durch die deutsehe Waldwirtsehaft und 36,7% dureh die Zufuhr aus 
dem Ausland gedeckt. 

1) F. Denz, Die Holzverkohlung und der Kohlereibetrieb. Wien 1910. 
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Die Holzproduktion des Deutschen Reiches ist auf S. 76 ff. nachgewiesen, 
die Einfuhr und Ausfuhr von Holz aller Sortimente ist Gegenstand der folgenden 
Darstellung. Tabelle 1 S. 586 gibt die Hauptiibersicht. 

Mit dem Kriegsbeginn am 1. August 1914 wurde die Ver6f£entlichung der 
Statistik iiber den auswartigen Handel eingestellt. Daher liegen nur die Jahres
nachweise bis zum Jahre 1913 vor. Wieder aufgenommen wurde die Statistik 
im Jahre 1920, doch ist dieselbe sehr unsicher. 

Der Nutzholzbedarf Deutschlands steht unter dem EinfluB des Standes 
der allgemeinen Wirtschaftsverhaltnisse, d. h. der wirtschaftlichen Konjunktur. 
Seitdem die Industrie zu ihrer herrschenden SteHung gelangt ist, verlauft die 
Konjunktur in WeHenbewegungen: Yom Tiefpunkt der wirtschaftlichen De
pression entwickelt sich eine allmahliche Aufwartsbewegung bis zu einem 
jeweils uniiberschreitbaren H6hepunkt, dem meist jah der Abstieg folgt. 

Das Ende einer giinstigen Konjunktur kann herbeigefiihrt werden durch 
Wirtschaftskrisen in anderen Landern und Weltteilen und durch Erschiitterungen 
der VOlkerpolitik. Es kann aber auch veranlaBt werden durch Dberspannung 
der Produktionstatigkeit und die ErschOpfung des Kredits und der Kapital
vorrate im Inland. 

Jede Konjunkturperiode hat ihre besonderen Entwicklungserscheinungen. 
Die Riickschlage zur Depression vol1zogen sich aber in neuerer Zeit weniger 
akut und katastrophal als friiher, weil die kartf'llierten GroBindustrien und 
die GroBbanken verm6ge ihrer monopolartigen SteHung und ihrer Kapital
macht stiitzend und regulierend eingegriffen haben. Auch die Erholung von 
den Riickschlagen trat deshalb rascher ein. 

Eisen, Kohle und Holz sind als unersetzliche Rohstoffe an das Schicksal 
der Konjunktur gebunden. Je mehr dieselben verarbeitet sind, urn so empfind
licher werden sie gegen die Konjunktur. 

Yom Eisen ist das Stabeisen (Blech, DraM, R6hren, Bandeisen) der fein
fUhligste Gradmesser im wirtschaftlichen Kreislauf. Halbzeug (Eisenbahn
schienen, Eisenbahnmaterial) ist fUr eine riicklaufige Bewegung schon weniger 
empfindlich und erst zuletzt wird die Roheisengewinnung getroffen. 

Die Konjunkturbewegung des Kohlenmarktes hinkt dem Tiefstand oder 
Hohepunkt der Eisenindustrie immer urn einige Zeit nacho Die Kokserzeugung 
wird von der Roheisenproduktion beherrscht. 

Beim Holz ist der Umstand zu beachten, daB zwischen dem Verkauf im 
Wald und dem Verbrauch der Fertigware in der Regel ein langerer Zeitraum 
liegt. Innerhalb desselben wird das Rohholz (Waldholz, Rundholz) zum gr6Bten 
Teil zum Halbfabrikat vorgearbeitet und erst iiber diese Zwischenstufe seinem 
endgiiltigen Verwendungszweck zugefiihrt. In der Nachfrage und in der Preis
bildung k6nnen sich deshalb wahrend dieses Abwicklungsprozesses wesentliche 
Verschiebungen zwischen dem Rohholz, Halbfabrikat und Fertigfabrikat er
geben. Darin liegt auch das Risiko des Holzhandels und der holzverarbeitenden 
Industrie und die zeitliche Unstimmigkeit zwischen den Waldholz- und Handels
preisen. 

Gegen Konjunkturveranderungen ist hinsichtlich der Preise wie der Einfuhr 
das geschnittene Holz empfindlicher wie das Rohholz. 

Allgemein ist aber die Hohe der Holzeinfuhr einer der zuverlassigsten Grad
messer fUr .den Stand der Wirtschaftsverhaltnisse in Deutschland: Je gr6Ber 
der wirtschaftliche Aufschwung, um so groBer die Holzeinfuhr. Dieses Gesetz 
machte sich vor dem, Krieg sogar von Monat zu Monat geltend mid trat seit 
den 1890er Jahren noch scharfer hervor wie friiher. Es ist darin begriindet, 
daB auf der Grundlage der regelmaBigen jahrlichen eigenen Nutzholzproduktion 
Deutschlands der dariiber hinausgehende Bedarf durch Einfuhr aus dem Aus-
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lande gedeckt werden muB. Die hohen Kosten des Transportes vom Ausland 
bis zur Verbrauchsstelle, die Empfindlichkeit der Holzqualitat gegen die Witte
rungseinfliisse bei der Lagerung sowie der Zinsenverlust und die Vorausbelastung 
durch den Zolliassen die Einfuhr auf langfristige Spekulation nicht ratsam er
scheinen. Die Rohe der Rolzeinfuhr richtet sich daher jeweils nach der augen
blicklichen Absatzmoglichkeit. Deshalb sind in J ahren mit groBer Holzeinfuhr 
auch die inlandischen Holzpreise hoch. 

Der Grad der Beteiligung der holzexportierenden Staaten an der deutschen 
Holzeinfuhr hangt zeitlich auch von auBeren Umstanden abo Die Einfuhr aus 
RuBland wird durch den Wasserstand der Weichsel und Memel und'deren 
Nebenfliissen sowie von der Schneedecke in RuBland wesentlich beeinfluBt, 
die Einfuhr zur See von dem zur Verfiigung stehenden Schiffsraum und von 
der Hohe der Seefrachten. AuBerdem kommt noch die allgemeine politische 
Lage in Betracht. 

Seit Kriegsende hat die Val uta auf den internationalen Holzhandel einen 
dominierenden EinfluB gewonnen. Valuta oder Wahrung ist die Kaufkraft 
des Geldes, gemessen am Wert des auslandischen Geldes. Diese kommt in dem 
Stande der Devisen, d. S. Wechsel oder Schecks, die auf ausIandische Wahrung 
lauten und im Auslande zahlbar sind, zum Ausdruck. Der Kurs der Devisen 
richtet sich nach Angebot und Nachfrage. Die deutsche Holzeinfuhr und Holz
ausfuhr wurde vor dem Krieg durch die Valuta, die vpn der Paritat nur wenig 
abwich, nur in geringem MaBe beeinfluBt. Ein ausschlaggebender Faktor 
wurde sie erst durch die Entwertung des deutschen Geldes nach dem Kriege. 
Der Tiefstand der Valuta bedeutet Erleichterung des Exportes und die Er
schwerung des Importes. 

Valutastarkere Lander kannen von valutaschwacheren Holz und andere 
Waldprodukte billig beziehen. Seitdem die deutsche Goldwahrung zusammen
gebrochen ist und die Valuta sich vom Jahre 1919 ab immer mehr verschlechterte, 
kann Deutschland mit Gewinn Holz an die Schweiz, Holland und Frankreich 
ausfiihren, dagegen von Schweden, Norwegen, auch Finnland, und von den 
Vereinigten Staaten nur untor auBerordentlichem Valuta-Teuerungszuschlag 
Holz beziehen. Da die meisten Oststaaten, insbesondere 6sterreich, Polen 
und RuBland eine noch starkere Geldentwertung haben als Deutschland, kann 
Deutschland mit Riicksicht auf die Valuta aus diesen Staaten Rolz einfiihren. 

Das meiste Nutzholz wird fUr die Errichtung, Erweiterung und Ausbesserung 
von Gebauden verbraucht. Neue Raume miissen auch mit Inneneinrichtungen 
(Mabel usw.) ausgestattet werden. Der Stand des Baumarktes bedingt deshalb 
auch in erster Linie die Holzkonjunktur. Von ibm strahlen Dutzende von Ver
wendungsmoglichkeiten des Holzes aus. Der Riickgang einer giinstigen Wirt
schaftsperiode setzt in der Regel zuerst auf dem Baumarkt ein, der sich dann 
automatisch auf die anderen Zweige der Wirtschaft iibertragt. Umgekehrt 
ist die Zunahme der Bautatigkeit auch die Einleitung einer aufstrebenden 
Wirtschaftskonjunktur. 

In Zeiten des Aufstieges wird mehr Kapital in Unternehmungen investiert 
als zuriickgelegt, der Kredit wird angespannt. Die Folge ist, daB der Diskon
tierungszinsfuB fUr Wechsel in die Hohe geht. Die Aufnahme von Hypotheken 
auf Neubauten bedingt einen gesteigerten Pfandbriefumlauf der Pfandbrief
institute. Aus diesem Zusammellbang erklart sich auch die Erscheinung, daB 
die Bewegung des DiskontierungszinsfuBes und des Pfandbriefumlaufes mit 
der Bewegung der Holzeinfuhr und der Holzpreise parallel Iatift. 

Die Hauptkonsumenten fUr Nutzholz sind die Industriegebiete und die Stadte. 
Der Nutzholzverbrauch des platten Landes ist keinen groBen Schwankungen 
unterworfen und steht gegen den der Industrien und der Stadte weit zuriick. 
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Beeinflu13t wird er iiberwiegend durch den Ausfall der Ernte. In guten Jahren 
werden Wohn- und Okonomiegebaude ausgebessert, umgebaut und neugebaut, 
in schlechten bleibt alles beim Alten. Weiter aber hebt eine gute Ernte die 
Kaufkraft der landlichen Bevolkerung fiir industrielle Produkte und tragt so 
zum Aufstieg der Konjunktur bei. Waldgebiete, aus denen die landliche Be
volkerung die Hauptabnehmerin des Nutzholzes ist, sind den Folgen einer 
stagnierenden Konjunktur weniger ausgesetzt als Waldungen, die vorwiegend 
auf den Absatz an den Handel angewiesen sind. 

Abgesehen von den periodischen Schwankungen der wirtschaftlichen Kon
junktur hat die Zunahme der Bevolkerung eine Steigerung des Holzbedarfes 
und damit auch eine ErhOhung der Holzeinfuhr zur Folge. . 

Nur ein geringer Teil des Nutzholzes wird in seiner natiirlichen Form als 
Rundholz in kiirzeren oder langeren Stiicken verwendet. Darunter fallt das 
Gruben-, Pfahl-, Geriist-, Mastenholz usw. Der groJ3te Teil wird der Lange 
nach zersagt und in Form von Brettern, Bohlen, Balken und Latten als sog. 
Halbfabrikat entweder direkt nach geringfiigiger Zurichtung verbraucht oder 
der Weiterverarbeitung zum Fertigfabrikat zugefiihrt (Holzveredlung). Das 
Papierholz macht einen besonderen Verarbeitungsproze13 durch, besonderen 
Verarbeitungsmethoden unterliegt ferner das Holz zur Herstellung von Holz
wolle (Woilholz), von Fassem und Schaffern (Spaltholz), Holzdraht. 

Die Kaufer des Rohholzes, ausgenommen Gruben- und Papierholz, 
gliedem sich in drei Gruppen: 

a) Der gewerbsma13ige Holzhandel. Er ist der Vermittler zwischen dem 
Waldbesitzel' und der weiterverarbeitenden Industrie oder dem holzverbrauchen
den Gewerbe, namentlich dem Baugewerbe. Dazu zahlt in erster Linie die 
Sageindustrie, die das Holz als Halbfabrikat weiter verkauft. Der Holz
handel in diesem Sinne ist der Hauptabnehmer des Waldholzes. Sein Unter
nehmergewinn besteht in der Differenz der Gestehungskosten und dem Netto
verkaufspreis. 

Das aus dem Ausland eingefiihrte Holz geht nahezu ausschlie13lich durch die 
Hand des Holzhandels. 

b) Die weiterverarbeitende Industrie. Dieselbe erwirbt zwar vielfach ihr 
Holz vom Handel, also aus zweiter Hand, wodurch sie die ihr dienlichsten 
Sortimente nach Bedarf aussuchen kann, kauft aber auch Rohholz direkt im 
Walde. Da im letzten Fall der Zwischengewinn des Handlers ausgeschaltet 
wird, macht diese Industrie dem gewerbsmal3igen Holzhandel bei Rohholz
einkauf starke Konkurrenz. 

c) Die lokalen Holzkaufer. Darunter sind zu verstehen die in der Nahe des 
Waldes ansassigen holzverarbeitenden Handwerksbetriebe (Wagner, Schreiner, 
Kiibler), dann kleinere Bau- und Zimmermeister, die ihren nicht gro13en und 
meist sich ziemlich gleichbleibenden Bedarf durch direkten Einkauf im Walde 
decken. 

Das gro13te Risiko hat unter den genannten drei Kaufergruppen der gewerbs
maJ3ige Holzhandel. Fiir die beiden anderen Gruppen tritt der Waldholzpreis 
gegeniiber dem Preis der Fertigwaren zuriick; er kann auch auf diese leicht 
abgewalzt werden. Sie kaufen auch iQ. der Regel nicht mehr Holz, als sie voraus
sichtlich bestimmt verwenden konnen. 

AlB Handelsartikel nimmt das Holz gegeniiber anderen Rohstoffen und 
Massenverbrauchsgiitern eine besondere Stellung ein durch die Vielheit und 
Verschiedenheit der Holzarten, Qualitaten, Sortimente und Verwendungs
weisen. Holz ist kein Einheitsstoif wie Eisen und Kohle. 

Die Gewinnung des Holzes erstreckt sich iiber den Gebietsumfang des 
ganzen Staates, wenn auch gro13ere Waldmassen in bestimmten Gegenden 
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angehauft sind. Die holzindustriellen Standorte und die Lagerstatten des aus 
dem Walde abtransportierten Holzes sind daher nicht auf bestimmte Handels
platze konzentriert, sondern iiber das ganze Land zerstreut. Eine Zwangs
bewirtschaftung des in Hunderttausenden von Forstbetrieben zerstreuten 
Holzes ware technisch unausfiihrbar, ebenso eine gleichmaBige Preisbestimmung, 
da diese eine Funktion der Absatzlage ist. 

Diese Eigenarten der Holzwirtschaft bedingen in einem Holzeinfuhrland 
wie Deutschland die Zersplitterung des holzwirtschaftlichen Gewerbes unter 
sehr viele Unternehmer mit fast ebenso vielen verschiedenen kaufmannischen., 
technischen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeiten. Die Kleinbetriebe sind 
in der Mehrzahl. Eine gebundene Solidaritat aller am Holzhandel und an der 
Holzverarbeitung beteiligten Kreise ist deshalb niemals erreichbar und Ver
einbarungen auf der Grundlage von Syndikaten, Konventionen, Genossen
schaften usw. konnen nur ortliche Wirkung und beschrankte Dauer haben. 
Sie sind durch AuBenseiter stets gefahrdet. Dazu kommt noch die Konkurrenz 
des Auslandes. 

Aus den gleichen Griinden haben die Versuche, Holzborsen zu errichten, 
bisher keinen dauernden Erfolg gehabt. Holz kann eben nicht wie andere 
Waren nach Mustern gehandelt werden. 

Der Nutzholzbedarf des deutschen Wirtschaftsge bietes betrug, 
wie spater noch nachgewiesen werden wird, im Zeitraum 1907-1913 durch
schnittlich jahrlich 42,68 Millionen Festmeter Rundholz. Er verteilt sich auf 
folgende Verbrauchsgruppen: 

Baugewerbe . . . . . 
Grubenholz im weiteren Sinne 
Papierholz . . . . . . 
Holzveredlungsgewerbe 
Schwellen 
Masten 

22,54 Mill. 
6,90 
6,24 
5,50 
1,00 
0,50 

Festmeter = 

" 

Sa. 42,68 Mill. Festmeter = 

52,8% 
16,2% 
14,6% 
12,9% 
2,3% 
1,2% 

100,0% 

Von diesen Zahlen beruhen nur die fiir Gruben- und Papierholz auf ge
niigend sicherer, die fiir Schwellen und Masten auf einigermaBen sicherer Grund
lage. Der Holzbedarf der Holzveredlungsgewerbe ist geschatzt. Was dann 
iibrig bleibt, entfallt· auf den Bedarf des Baugewerbes. 

Zu beachten ist, daB sich samtliche Zahlen auf Rundholz (Rohholz) beziehen. 
Zu den Holzveredlungsgewerben, die auch das meiste Laubholz verbrauchen, 

zahlen die Mobelschreinerei, Wagnerei (Stellmacher), Bottcherei, Drechslerei, 
Schnitzwarenindustrie, Ziindholzindustrie, Spanholzindustrie, Holzwolleindustrie 
usw. In Betracht kommt auch der Holzbedarf fiir den Wasser- und Briicken
bau, Schiffbau und Maschinenbau (Modellholz), fiir Holzpflaster und Wasser
leitungsrohren. 

Der Holzverbrauch fiir Wohnungsbauten ist dem Werte nach im Verhaltnis 
zum gesamten Bauaufwand gering. Vor dem Kriege betrug der Wert der yom 
Holzhandel gelieferten Halbfabrikate 12% des Bauaufwandes. Zur Herstellung 
einer Kleinwohnung (nach dem Kriege) sind 12 Kubikmeter Schnittholz = 
18,5 Festmeter Rundholz erforderlich. Der Waldholzpreis machte im Jahre 
1920 etwa 10% yom gesamten Bauaufwand aus. 

J e weiter das Holz veredelt wird, urn so mehr tritt der Waldholzpreis 
gegeniiber dem Aufwand fiir Verarbeitung und Zusatzstoffe (Leim, Nagel, 
Farbe usw.) zuriick. Die fiir die Herstellung von Mobel und anderen Ge
brauchsgegenstanden aus Holz erforderliche Holzmenge ist gering. 
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Tabelle 1. 

Einfuhr und Ausfuhr an Gesamtnutzholz (mit Papierholz) im. frei.en 
Verkehr des deutschen Zollgebietes (Spezialhandel). 

Einfuhr Ausfuhr Mehreinfuhr 

§ ;:;! w ~ w ~ Wenn I In Rund-
Jahr § 

~J 
§ ""'w § ""'ai I Tonne holz um-

~ ~ all':: 0 ai I':: =" 1 % fm gerechnet 

t::~ 
Eo; t::.S 0 0 0 

0 0 0 ~ Millionen Festmeter 0 :i 0 0 .... .... .... 

1842-46 609 I 465 144 
1847-50 506 

I 

555 - 49 
1851-54 763 742 21 
1855-59 832 912 - 80 

I 1860-64 1224 
I 

1256 - 32 

1862 1302 I 1272 I 30 
1863 1202 1327 1- 125 1864 1415 I 977 438 
1865 1338 1150 188 

1862-80 I 1314 I I 1181 I 133 I I '0,222 I 0,20 

1866 1895 I 890 1005 I 
1867 1569 886 683 
1868 1759 1239 520 
1869 2929 876 2053 
1870 1885 642 1243 
1871 1850 848 I 1002 

1888-71 I 1981 I I 897 I I 1084 I I 1,807 I 2,30 

1872 3522 1328 2194 
·1873 4008 1112 2896 
1874 3830 253,1 1127 82,7 2703 170,4 
1875 3171 202,5 1045 70,8 2126 131,7 

1872-70 3833 I - I 1103 I - I 2480 I - I 4,133 I 0,20 
" 

1876 3170 183,2 1290 82,1 1880 101,1 I 
1877 3404 175,1 1141 66,5 2263 108,6 

I 1878 2996 168,2 1117 61,3 1879 106,9 

1878-78 I 3190 170,0 I 1183 I 70,0 I 2007 I 100,0 I 3,346 I 4,28 

1879 2583 131,2 1111 I 60,5 1472 I 70,8 
1880 1768 76,0 830 41,8 938 34:'2 
1881 1923 85,9 591 33,6 1332 52,3 
1882 1771 76,8 636 35,2 1135 41,6 
1883 1944 85,1 619 36,5 1325 48,6 
1884 1951 82,8 597 32,4 1354 50,4 I 

1879-84 I 1990 I 89,8 I 731 I 40,0 I 1209 I 49,8 I 2,098 I 2,87 

1885 2684 103,0 544 27,3 2140 75,7 L 1886 1837 73,1 491 26,0 1346 47,1 
1887 2253 93,0 470 24,1 1783 68,9 

1880-87 I 2208 I 89,7 I 602 I 26,8 I 1701 I 83,11 I 2,927 I 3,73 
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Einfuhr Ausfuhr Mehreinfuhr 

~ ;;;j 5 ~ 5 ~ Wenn I In Rund· 

" t:5 § t:5 § t:5 1 Tonne holz urn· Jahr " 0 0 ~ = 1 % fm gerechnet 
E-i "' " E-i "''' "' " 0 ~;.§ 0 ~~ 0 ~~ 
0 

~ 
0 0 Millionen Festmeter 0 0 0 ;;:J ...... ...... ...... 

1888 2629 109,1 407 21,7 2222 
I 

87,4 
1889 3264 145,7 308 16,9 2956 128,8 
1890 3299 144,6 317 16,2 2982 128,4 
1891 2853 134,3 351 18,6 2502 115,7 
1892 3317 157,0 309 16,3 3008 140,7 
1893 3111 158,9 270 14,1 2841 144,8 
1894 2821 134,1 287 14,7 2534 119,4 
1895 2984 150,7 299 14,7 2685 136,0 
1896 3447 188,7 321 16,8 3126 171,9 I 

1888-96 I 3081 I 147,0 I 319 16,7 I 2762 I 130,3 I 4,603 I 0,86 

1897 4162 252,5 397 25,2 3765 I 2~7,3 I 
1898 4889 311,9 374 23,8 4515 288,1 
1899 4939 292,7 329 21,4 4610 271,3 
1900 5194 244,7 367 23,8 4827 220,9 
1901 4672 190,8 I 352 22,0 4320 1~8,8 

1897-1901 I 4771 I 258,5 I 364 I 23,2 I 4407 I 235,3 I 7,345 I 9,32 

1902 4105 

I 
189,6 378 I 23,2 3727 I 166,4 6,212 I 7,84 

1903 5017 225,8 397 25,5 4620 200,3 7,700 9,80 
1904 5352 245,5 361 24,5 4991 221,0 8,319 10,69 
1905 5700 

I 
276,6 344 24,3 5356 252,3 8,927 11,41 

1906 6938 333,3 338 20,2 6600 313,1 11,000 13,95 

1902-06 I 5422 I 254,2 I 364 I 23,5 I 5058 I 230,7 I 8,432 I 10,74 

1907 7555 347,2 356 20,1 7199 327,1 11,999 15,02 
1908 6906 297,1 406 21,3 6500 275,8 10,833 13,42 
1909 7104 305,1 390 23,5 6714 281,6 11,190 13,93 
1910 6990 324,8 424 25,5 6566 299,3 10,943 13,72 
1911 7227 352,2 426 27,3 6800 325,0 11,333 14,21 
1912 7636 401,7 462 30,0 7174 371,7 11,957 14,92 
1913 7529 386,8 560 36,5 6969 350,3 11,615 14,39 

1907 -13 I 7278 I 345,0 I 432 I 26,3 I 6846 I 318,7 I 11,410 I 14,23 

Die Zahlen von 1842-46 bis 1860-64 nach Lehr (Handb. d. Forstw. 1. Auf I., II, 566), 
von 1862 bis 1879 nach Danckelmann (Die deutschen Nutzholzzo11e), von 1880 ab nach 
der Reichsstatistik. Die Zahlen des Jahres 1885 sind nicht ganz sicher, wei! vom 1. Juli ab 
die statistische Anschreibung geandert wurde. Von 1880 ab sind auch die ungeschiilten 
Korbweiden und Reifenstabe inbegriffen, von 1880-1906 iiberhaupt die ganze Zollposition 
13c Nr. 1-3, von 1906 ab die Zolltarifnummem 74-86 und 89. 

Durch BundesratsbeschluB vom 24. Mai 1880 wurden Privattransitlager fiir aus· 
liindisches Holz ohne amtlichen MitverschluB der Zollbehorde zugelassen. InfoIgedessen 
trat i. J. 1881 eine Abnahme der Einfuhr in den freien Verkehr und daher auch der Aus· 
fuhr aus demselben ein, dagegen eine Zunahme des Transitverkehrs iiber Niederlagen, 
d. h. der mittelbaren Durchfuhr. 

SchiHbauholz. Bis zum 1. Miirz 1906 einschl. ist in der Einfuhr das fiir den Bau, die 
Ausbesserung tind Ausriistung von Seeschiffen verwendete Holz, das seit 1879 zollfrei 
ist, n ich t enthalten. Die Mengen betrugen 1899 9,5, 1900 12,9, 1901 14,9, 1902 14,3, 
1903 15,0, 1904 13,7, 1905 15,4 Tauscnd t. Hiervon trafen auf hartes Holz: 190225,0%, 
190323,6%, 190427,3%, 190522,8%. Diese Einfuhr an Schiffbauholz ware der Gesamt. 
einfuhr noch zuzuziihlen. Seit dem 1. Marz 1906 wird diese Einfuhr statistisch nicht mehr 
besonders ausgeschieden, sondem ist in den Ziffem des Spezialhandels bereits enthalten 
(s. Abschnitt "HolzzoU"). (VgI. AUg. Anz. f. d. F.·V. 1906, Nr. 62.) 

Die Nachweise iiber die Holzhandelsstatistik sind mit den erforderlichen Gruppierungen 
und Umrechnungen in dem von mir redigierten "AIIge meinen Anzeiger fur den Forst-
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prod uktenver kehr", Augsburg, Verlag A. Manz, vom Jahre 1905 bis 1. Oktober 1917 
regelmaBig veroffentlicht. Da diese Fachzeitschrift von da ab in Augsburg ihr Erscheinen 
eingestellt hat, werden in Zukunft die Veroffentlichungen in dem von mir redigierten 
"Holzhandels blatt", Miinchen, erfolgen. 

Die hochste Einfuhrziffer, die bis zum Jahre 1913 verzeichnet werden konnte, 
ist die des Jahres 1912 mit 7636000 t = 15848000 fm in Rohholz. Dber 
dem Jahre 1907 steht sie nur um ein Geringes. 

In der Mehreinfuhr steht aber das Jahr 1912 hinter 1907 etwas zuriick, 
weil1912 die Ausfuhr groBer war. Dabei ist zu beachten, daB vom Jahre 1908 
ab in den deutschen Forsten der Holzeinschlag verstarkt wurde und ohne diesen 
die Nutzholzeinfuhr ein betrachtlich hoheres MaB erreicht hatte. 

Rechnet man die vorgearbeiteten Holzer in die zu ihrer Herstellung not
wendigen Mengen von Rundholz um und faBt man die wirtschaftlich gleich
stehenden Jahre zu Perioden zusammen, dann zeigt die durchschnittlich
jahrliche Mehreinfuhr, auf die es praktisch allein ankommt, folgendes Bild 
(s. auch S. 90). 

a) In die Zeit von 1862/65 fallt der Anfang der industriellen Entwicklung. 
Die Mehreinfuhr betrug 200000 fm, in Rundholz ausgedriickt. Der bis zum 
l. Juli 1865 noch geltende Holzzoll wirkte kaum prohibitiv. 

b) In die Periode 1866/71 fallen die Kriege von 1866 und 1870/7l. 1m Jahre 
1869 setzte ein Aufschwung des Wirtschaftslebens ein, daher auch die bis dahin 
hochste Holzeinfuhr. Die Jahre 1870/71 unterbrachen denselben wieder, daher 
Riickgang der Holzeinfuhr. Die Mehreinfuhr dieser Periode kommt gleich 
2 300 000 fm Rundholz. 

c) Die Zeit 1872/75 ist die sog. Griinderzeit. Die Entwicklung der Bau
tatigkeit und der Industrie erreichte einen krankhaften Grad. Die Mehreinfuhr 
war am hi:ichsten im Jahre 1873 und belief sich in dieser Periode auf 5250000 fm. 

d) In der Periode 1876/78 erfolgte der Riickschlag durch eine allgemeine 
wirtschaftliche Krisis. Die Besserung des Jahres 1877 hielt nicht Stand. Mehr
einfuhr 4 260 000 fm. 

e) Die Periode 1879/84 wurde eingeleitet durch die Schutzzollgesetzgebung 
des Jahres 1879, die auch niedrige Holzzolle zur Folge hatte. Der EinfluB 
derselben auf die Holzeinfuhr war gering. Von ausschlaggebender Bedeutung 
war die Stagnation des Wirtschaftslebens, die in der GleichmaBigkeit und in 
dem niedrigen Stand der Holzeinfuhr zum Ausdruck kam. Sie betrug durch
schnittlich-jahrlich nur 2 670000 fm. 

f) Vom l. Juli 1885 ab wurden die Holzzolle erhi:iht. Trotzdem stieg die 
Holzeinfuhr 1885/87 auf 3730000 fm. (1887 Kriegsgefahr mit Frankreich.) 

g) Die Periode 1888/96, in welche die HolzzollermaBigung des Jahres 1892 
fiel, ist' gekennzeichnet durch eine gesunde, fortschreitende Entwicklung der 
Volkswirtschaft, namentlich von 1895 abo Die Holzeinfuhr ist infolgedessen 
sehr stetig geblieben und iiberstieg zum erst en Male jene der Periode 1872/75. 
Sie betrug im jahrlichen Durchschnitt 5 860 000 fm. 

h) Die Zeit von 1897 bis zum Juni 1901 war eine Griinderzeit, welche die 
von 1872/75 an Intensitat noch weit iibertraf. Sie erreichte 1900 ihren Hohe
punkt und wurde im Sommer 1901 durch eine plOtzlich hereingebrochene Krisis 
jah unterbrochen - Zusammenbruch der Leipziger Bank, der Kasseler Treber
trocknungsgesellschaft, der preuBischen und pommerschen Hypothekenbank, 
Erschiitterung der Elektrizitatsindustrie (Schuckert). Die Jahre 1897-1901 
weisen daher durchschnittlich und einzeln die hochsten Mehreinfuhrziffern auf, 
die bis dahin erreicht worden waren. Durchschnitt 9320000 fm. 
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i) Nach der darauf folgenden Stockung im Jahre 1902 setzte em neuer 
Aufstieg der Konjunktur ein, der seinen Hohepunkt im Jahre 1906 und 
Friihjahr 1907 erreichte. 1m Oktober 1907 trat die KrisiR ein, aber nicht 
mit ausgesprochener Katastrophe. Der Wechseldiskont der Reichsbank betrug 
vom 8. November 1907 bis 12. Januar 1908 7,5%. BeeinfluBt wurde die 
Krisis auch durch einen panikartigen Finanzkrach der Vereinigten Staaten 
im Herbste 1907. Da nach dem russiscb -japanischen Krieg (1904/05) aus 
RuBland 1906 und 1907 zu viel geringwertiges HolzeingefUbrt worden war, 
brachen in Ostdeutschland viele Holzunternehmungen im Herbst 1907 zu
sammen. In Siiddeutschland hielten ,sich die Holzpreise, weil die bauerliche 
BevOlkerung durch eine gute Ernte sehr kaufkraftig war. Das Jahr 1907 
weist die bisher groBte Holzmehreinfuhr auf. Am 1. Marz 1906 trat die Er
niedrigung der Holzzolle in Wirkung. 

k) Die Depression des Jahres 1908 hatte wegen der Schwachung der Ver
einigten Staaten einen internationalen Charakter, in Deutschland ging nament
lich die Bautatigkeit zuriick. Die Erholung trat aber schon gegen Ende des 
Jahres ein, da auch dieses Jahr gute Ernten brachte. Auf dem Weltholzmarkt 
blieb die Tendenz fest, die Holzpreise stiegen gegen Ende des Jahres wieder. 
Die bayerische Forstverwaltung kiindigte im Herbste einen verstarkten Holz
einschlag an (Al'\trag Torring). 

Die Jahre 1909 und 1910 waren Jahre einer vertrauensvollen Weiterent
wicklung von Handel, Gewerbe und Industrie. 1m Herbst 1910 setzte ein p16tz
liches Steigen der Rundholzpreise am Rhein ein, dem dann auch das Schnitt
holz folgte. Das Nonnenholz aus OstpreuBen brachte die befiirchtete starke 
Riickwirkung auf den westdeutschen Holzhandel noch nicht. Auch die russischen 
Holzpreise stiegen. 

1m Jahre 1911 bereitete sich das Verhangnis Deutschlands vor und die 
Katastrophe Europas. Zu Beginn fingen die Zwistigkeiten zwischen Deutschland 
und Frankreich wegen der Anspriiche auf Marokko an, die Ende Juli sich 
bis zur Kriegsgefahr steigerten. 1m Oktober begann der italienisch-tiirkische 
Krieg wegen Tripolis. Infolge der Unsicherheit der Schiffahrt auf dem Adria
tischen Meere stockte der iiberseeische osterreich - ungarische Holzexport. 
An den Rhein gelangten nun doch gr6Bere Mengen des ostpreuBischen Fichten
Nonnenholzes. Eine von Juli ab einsetzende Diirre sowie das Auftreten der 
Maul- und K1auenseuche lahmten die Kaufkraft der Landwirtschaft. 

Trotz alledem trug das wirtschaftliche Leben noch einen Optimismus zur 
Schau und der Holzbedarf lieB nicht nacho 

Nachdem im .Jahre 1912 die Kriegsgefahr anscheinend gebannt war, waren 
die Anfange einer Hochkonjunktur gegeben, bis der Ausbruch des Balkan
krieges im Oktober zur Vorsicht mahnte. 

Das letzte Friedensjahr 1913 mit vorziiglicher Ernte zeigte eine merkliche 
Konjunkturabschwachung. Der Wiederausbruch des Balkankrieges, in dem 
Bulgarien von Griechenland und Serbien und durch die Hinterlist Rumaniens 
niedergeworfen wurde, erzeugte eine starke europaische Spannung und eine 
ErhOhung der Kriegsriistung (Wehrbeitrag). Die GroBindustrie hielt sich 
durch erh6hte Ausfuhr und Syndikatsbildung. Am Ende des Jahres setzte 
aber starke Arbeitslosigkeit ein, die auch noch in das erste Ungliicks
jahr 1914 ihre Schatten warf. 

1) In den erst en Kriegsjahren 1914 und 1915 stockte der Holzverbrauch. 
Ais im Jahre 1916 der Stellungskrieg voll einsetzte, wurden fUr Heereszwecke 
immer.groBere Holzmengen angefordert, die zum Teil aus den deutschen Wal
dungen, zum Teil aber auch aus den Waldungen der von,den deutschen Truppen 



590 Holzhandel und Holzproduktion. 

eroberten Gebiete geliefert wurden. Schwierigkeiten bot lediglich die Bereit
stellung von Transportmitteln und Arbeitskraften. 1m Inlande steigerte sich 
nur der Bedarf an Grubenholz und Papierholz. Die private Bautatigkeit ruhte 
wahrend des Krieges vollstandig. 

Die groBen bei KriegsschluB noch vorhandenen Vorrate an Heeresholz und 
die weiterhin stilliegende Bautatigkeit verursachten im Jahre 1919 einen Uber
fluB an Baunutzholz, der infolge der sinkenden deutschen Valuta und der im 
Westen unkontrollierbaren Zollgrenze teils auf erlaubte, groBerenteils aber auf 
unerlaubte Weise an das Ausland (Schweiz, Holland, Frankreich) abgestoBen 
wurde. Deutschland wurde vom Holzeinfuhrland zum Holzausfuhrland. 

Es kann keine Rede davon sein, daB Deutschland auf die Dauer Holz an 
das Ausland abgeben kann. Sobald wieder einigermaBen normale wirtschaft
liche Verhaltnisse eingetreten sein werden und die Bautatigkeit wieder auflebt, 
muB Holz aus dem Ausland in groBen Mengen eingefiihrt werden. 

1m Jahre 1920 wurden 615309 Tonnen Holz eingefiihrt und 975181 Tonnen 
ausgefiihrt 1). Diese Statistik verdient indessen, wenigstens fUr die Ausfuhr, 
wenig Glauben, da es dem Holzhandelmoglich war, durch Bestechung von 
Beamten Holz auch ohne Erlaubnis iiber die Grenzen zu schieben. 

Die Menge des fUr die Ausfuhr freigegebenen Holzes ist kontingentiert. 

2. Die BezugsHinder. 
Das Nutzholz, welches Deutschland zukaufen muB, wird zum iiberwiegenden 

Teil von RuBland, Finnland, Osterreich-Ungam, Schweden, Norwegen und 
den Vereinigten Staaten geliefert. 

In Prozenten der Gewichtsmenge lieferten von der Gesamteinfuhr: 

RuBland FinnIand ()sterreich - Schweden Vereinigte Norwegen Ungarn Staaten 

1880/84 46,6 37,3 7,3 0,7 2,4 
1885/87 49,7 34,8 8,1 0,8 2,1 
1888/96 46,9 35,9 10,8 2,3 1,6 
1897/1901 35,1 2,4 42,9 10,3 5,7 1,2 
1902/06 35,6 4,5 39,7 10,0 6,3 1,0 

1907 46,8 4,2 32,4 8,0 4,7 0,7 
1908 49,3 3,6 30,9 6,5 5,5 0,6 
1909 53,9 3,8 27,7 5,9 4,9 0,5 
1910 50,4 3,7 29,0 7,0 . 5,8 0:5 
1911 49,2 4,7 28,4 7,1 6,3 0,5 
1912 51,5 3,9 26,5 7,3 7,1 0,4 
1913 51,2 5,7 27,1 6,3 5,9 0,3 

1907/13 50,3 4,2 28,9 6,9 5,8 0,5 

Bis zum Jahre 1898 stand die russische Einfuhr iiber der Osterreich-unga
mchen. Von 1899-1904 iibemahm Osterreich-Ungam die Fiihrung, vom Jahre 
1905 ab aber wieder RuBland mit Finnland. DaB RuBland von 1899-1904 
von Osterreich-Ungam iiberfliigelt wurde, war auf die erhOhte Nachfrage nach 
Schnittholz infolge des Konjunkturaufschwunges in Deutschland zuriickzufiihren. 
Die damals wenig entwickelte russische Sageindustrie konnte dieser Nachfrage 
nicht geniigen und zudem war RuBland auf den langsamen Wassertransport 

1) Holzhandelsblatt 1921, Nr. 95. 
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Tabelle 2. 

Anteil der wichtigsten EinfuhrHLnder an der gesamten Nutzholz
einfuhr (mit Papierholz) des deu tschen Zollge bietes. 

RuBland Finnland Osterr.-Ung. Schweden Ver. Staaten Norwegen 

5 ;;.l 5 ;;.l 5 ;;.l 5 ;;.l 5 ;;.l 5 ;;.l 
.:: 

5 
.:: 

5 § 5 § 5 § 5 
.:: 

5 Jahr .:: .:: .:: 
0 0 0 0 ~ 0 

E-i .:: E-i § E-i .:: E-i .:: .:: E-i .:: 
~ ~ .S 

~ 
0 

0 0 ~ 0 0 

~ 
0 0 :=i 0 

~ 
0 ~ 0 

~ 
0 0 0 

0 0 ~ 0 0 0 0 ~ - - - - ..... ..... 

1880 819 30,1 682 28,5 103 4,5 9 1,9 38 1,8 
1881 932 36,0 722 31,8 no 5,1 9 2,3 41 2,1 
1882 791 27,9 685 28,6 141 5,8 17 4,5 43 1,9 
1883 957 35,8 656 28,2 147 6,3 14 3,7 44 1,9 
1884 863 30,6 708 27,7 184 7,4 20 5,5 53 2,2 

1880-84 I 872 I 32,0 
ti 

691 I 29,0 I 137 I 0,8 1 141 3,6 1 44 12,0 "C .:: 

\ 

1885 

1
1397

\ 

45,5 ..s 
825\ 30,11 249 

11,81 22 \ 
2,9 

1 63 \2,9 
C!:l 

1886 843 31,0 ~ 721 26,1 143 7,0 17 0,9 31 1,3 
1887 1124 45,4 805 29,4 158 8,0 18 0,9 51 2,2 .. 

1885-87 11121 I 40,6 ...:: 784 I 28,01 183 I 8,9 1 191 1,6 1 48 I 2,1 .E 
1888 1302 50,1 .S 

915
1 

35,2 217 1 11,6 25 1,3 69 3,3 f'l::1 
1889 1622 67,3 

~ 
1121 46,4 337 19,7 44 2,6 69 3,7 

1890 1686 70,7 "C 1128 44,8 291 15,5 51 2,9 55 2,7 
1891 1302 60,0 

~ 
1057 44,2 327 17,9 47 3,6 51 2,5 

1892 1628 74,1 1166 50,3 338 18,9 81 5,2 38 1,9 
1893 1543 77,0 1014 45,6 385 22,3 75 5,2 36 1,9 
1894 1173 52,3 1074 44,8 383 22,0 90 6,2 4~ 2,2 
1895 

1317
1 

64,4 1119 48,6 333 19,9 115 7,9 39 2,1 
1896 1443 77,6 • 1369 66,1 396 25,4 121 8,5 46 2,7 

1888-96 11446 I 60,9 1107 I 47,31 334 119,2 I 721 4,8 1 49 12,6 

1897 1689 99.1\ 75 5,6 1578 84,6 457 32,9 205 15,7 661 4,5 
1898 1897 116,1 76 6,2 1968 111,3 512 39,6 271 23,0 70 5,1 
1899 1628 86,1 1147 11,5 2147 111,3 530 41,9 313 26,3 53

1

4,0 
1900 1573 62,4 132 8,6 2470 100,0 530 35,4 307 22,4 49 3,1 
1901 1577 50,3 146 8,1 2083 71,1 426 24,8. 271 21,9 43 2,5 

1897-01 11673 I 82,81110 I 8,012049 I 90,71 491 I 34,9 12731 21,9 1 56 13,8 

1902 1204 42,2 160 9,1 1806 [ 63,7 494 29,0 289[27,0 48 2,7 
1903 1687 57,4 186 10,4 2111 76,3 514 30,7 360 32,6 49 2,8 
1904 1821 60,0 256 12,7 2182 81,6 537 32,0 350

1

34,5 55 3,2 
1905 2076 75,2 333 15,3 21861 87,9 555 36,1 332 38,4 52 3,1 
1906 2863 108,2 286 14,7 2490 102,1 603 38,4 386 41,0 54 3,4 

1902-06 11930 I 68,61 244 112,41 2100 I 82,31,041 I 33,2 1 343 I 34,7 1 02 I 3,0 

1907 3538 133,8 313 16,0 2448 94,7 600 37,7 354 40,4 54 3,4 
1908 3402 117,2 252 13.4 2132 75,7 448 27,7 380 39,7 44 2,7 
1909 3829 133,3 270 15;2 1967 70,5 422 26,8 346 37,6 35 2,1 
1910 3522 130,9 259 15,1 2027 77,5 486 32,5 404 43,9 32 2,1 
1911 3552 138,3 343 21,1 2049 81,4 510 35,1 452 48,5 38 2,6 
1912 3927 166,1 300 20,0 2021 82,8 555 39,8 541 62,7 28 2,0 
1913 3854 159,7 426 29,9 2034 82,5 472 34,8 445 50,0 24 1,7 

1907 -13 1 3661 1139,91 309 118,71 2097 I 80,7 1 499 I 33,5 1 418 I 46,3 1 36 1 2,4 

angewiesen, wahrend Osterreich-Ungarn sein Schnittholz rasch auf dem Bahn
weg liefern konnte. Nach dem fUr RuBland verlorenen Krieg mit Japan (1904/05) 
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machte RuBland mit Erfolg ADstrengungen, seine gewaltigen Waldschatze 
finanziell auszubeuten. 

3. Die Zufahrtswege. 
Von dem eingefiihrten Holz gelangt der gro13ere Teil auf dem Wasserwege 

bis an die deutsche Zollgrenze, der kleinere auf der Eisenbahn. Mit dieser 
gingen .ein: 188822%, 189023, 189624, 190034, 190527, 191024, 1911 24, 
1912 24, 1913 25% der gesamten Holzeinfuhr. 

Auf die einzelnen Sortimente verteilt sich die Einfuhr mit der Eisenbahn 
nach der Eisenbahnstatistik wie folgt; 

1900 1905 1910 1911 1912 1913 
1000 Tonnen 

Rundholz •... 710 653 636 773 756 700 
Schnittholz usw. 486 515 483 468 471 405 
Gruben-, Papier-, 

Brennholz usw. 554 338 549 518 576 737 
Au13ereuropaisch . 5,5 5,4 7,5 0,8 7,3 8,0 

Zusammen 1756 1511 1676 1760 1810 1850 

Es betrug die Einfuhr mit der Eisenbahn (ohne Durchfuhr) aus 

RuBland Osterreich.Ungarn mit Polen, ohne Finnland 

1000 t 0/0 der russischen 1000 t % der osterr.· 
Einfuhr ungar. Einfuhr 

1900 113 7,2 1799 72,8 
1905 164 7,9 1282 58,6 
1910 462 13,1 1150 56,7 
1911 491 13,8 1212. 59,2 
1912 600 15,3 1125 55,7 
1913 622 16,2 1144 56,3 

Nach Sortimenten und Landesteilen ausgeschieden betrug die Einfuhr mit 
der Eisenbahn in 1000 t; 

'" ~ ~ -. " " ~ ~ -a" § ~"-E ,., '0 ~ tor] .z~ ~:g ~ ,...::I ,., '0 .... ° ,:, ."<:! 
..: ..: ":=Q)Q,)~ '" 0 '" ri ,.<:! ,.<:! 'S..'::l:§ '::;~CD'= '" ° '" i 't:l iI-~ c:!l .... '" 't:l ~~e~ '3 ~;~ <:e ~ ° .... ~ i<Sj,Sl ~ al;[ <:e ~ ..:0,., 00 
~ 

~ "'..: '" e-5~ ~ ~ ::s "'..: '" e-3o §' <"'P< 00 ~ 1"\'" Po< .~ 00 a: 1"\", Po< 

RuBland (ohne Polen) Galizien und Bukowina. 
1900 6 42 4 - 52,0 1900 177 215 334 0,1 726,1 
1905 4 34 7 0,1 45,1 1905 126 218 138 0,8 482,8 
1910 56 98 114 0,1 268,1 1910 87 173 135 1,4 396,4 
1911 83 III 107 - 301,0 1911 lI8 152 130 1,1 401,1 
1912 108 132 122 0,0 362,0 1912 85 110 153 0,4 348,4 
1913 88 110 191 - 389,0 1913 107 113 216 0,4 436,4 

Polen 
Ungarn mit Slawonien, Kroatien, Sieben· 

btirgen, Bosnien, Herzegowina. 
1900 24 33 4 0,0 61,0 1900 43 41 20 0,1 104,1 
1905 43 68 8 0,0 119,0 1905 17 51 3 0,0 71,0 
1910 59 68 67' 0,1 194,1 1910 10 26 3 0,1 39,1 
1911 57 67 63 2,9 189,9 1911 16 29 4 0,0 49,0 
1912 82 71 85 0,2 238,2 1912 27 30 6 0,2 63,2 
1913 73 56 104 0,0 233,0 1913 24 22 11 0,2 57,2 
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Bohmen. Obriges Osterreich. 
1900 268 118 98 0,4 484,4 1900 268 118 98 0,4 4!l4,4 
1905 218 20 82 0,0 320,0 1905 232 96 80 0,4 408,4 
1910 208 33 157 0,4 398,4 1910 197 63 56 0,2 316,2 
1911 203 15 145 0,0 363,0 1911 269 75 55 0,0 399,0 
1912 204 33 115 0,0 352,0 

11912 
223 62 76 0,1 361,1 

1913 187 16 124 0,1 327,1 1913 194 52 77 0,2 323,2 

Der Eingang fremden Holzes auf dem Seewege ist in der "Statistik der 
Seeschiffahrt" nicht ausgewiesen. Dagegen ist die Einfuhr auf den Binnen
wasserstraBen in der Statistik uber "Verkehr und Wasserstlinde der deutschen 
BinnenwasserstraBen" festgestellt. Die Einfuhr zur See ergibt sich daher aus 
der Differenz der Gesamteinfuhr und der Summe der Einfuhr auf der Eisen
hahn und den BinnenwasserstraBen. Danach ergibt sich: 

1911 1913 
1000 Tonnen 

Einfuhr mit der Eisenbahn . . . . . 1767 = 24,5% 1849 = 24,6% 
" auf dem Seeweg . . . . . . 2130 = 29,5% 2335 = 31,0% 
" auf den BinnenwasserstraBen . 3330 = 46,0% 3345 = 44,4% 

Sa. 7227 = 100% 7529 = 100% 

Der Vorsprung der BinnenwasserstraBen erklart sich damit, daB RuBland 
als Hauptholzlieferant das Rundholz fast ausschlieBlich auf der Weichsel und 
Memel einfuhrte. Auch der Rundholzimport auf der Elbe' faUt ins Gewicht. 

Die Holzausfuhr vollzog sich 
1911 1913 

1000 Tonnen 
Ausfuhr mit der Eisenbahn . . . 320 = 75,2% 363 = 64,8% 

" auf dem Seeweg . . . . 24 = 5,6% 67 = 12,0% 

" 
auf den BinnenwasserstraBen 82 = 19,2% 130 = 23,2% 

Sa. 426 = 100% 560 = 100% 

Die russische Einfuhr auf den BinnenwasserstraBen vollzog sich auf 
cler Memel (Zollstation Schmaleningken), auf der Weichsel (Zollstation Thorn 
und Schillnoj und in ganz untergeordnetem MaBe auf der Warthe (Zollstation 
Neudorf am Berge). . 

Die osterreichische Einfuhr zu Wasser erfolgt auf der Elbe (Zollstation 
Schandau). AuBerdem ist in dem auf der Weichsel eingehenden Holz auch 
galizisches Holz enthalten. 

Auf dem Rhein (Zollstation Emmerich) geht ein Teil des auf dem Seewege 
herankommenden Holzes ein. Da die Fracht zu Berg gebt, ist der FloBverkehr 
fur die Einfuhr verschwindend. 

Die Donau kommt fur den Holzimport und Export nur mit sehr geringen 
Mengen in Betracht. 

Auf dem Bodensee gehen kleinere Holzmengen ein. 
Die Einfuhr auf den BinnenwasserstraBen betrug 1913 in 1000 t aua: 

RuBland auf der Memel . 1 101 000 t 1 d Fl B 
W . h 1 492000 t avon per 0 

" "" elO se ~ 1189400 t = 834°/ 
" " Warthe 3200 t J ' o· 

End res, Forstpolitik. 2. Aun. 38 
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6steITeich auf der Elbe • 
Auf dem Rhein. . . . . 
Auf der Donau. . . . . 

261 000 t, davon 231 000 t per FloB. 
1335000 t, davon 3500 t per FloB. 

39800 t. 
Von der Gesamteinfuhr auf den BinnenwasserstraBen trafen auf den FloB

verkehr 1911 1512, 1912 1626, 1913 1426 Tausend Tonnen. 
Von der Gesamteinfuhr auf den BinnenwasserstraBen i. J. 1913 ent

fielen in 1000 t auf: 

Sortiment I 1m I Davon auf der 
ganzen Memel I WeichsellElbe I-D-o-na-u----,I'-R-h-e-in-

Telegra phenstangen 20 - - I - - I 20 
Schwellen .,. 100 50 24 0,2 - 6,8 
Grubenholz • 79 0,9 - 0,0 - 78 
Papierholz 964 400 - 2,1 4,9 557 
Rundholz hart 94 11 22 3,0 30 25 

" 
weich. 1139 528 308 224 4,8 40 

Beschlagen hart . 23 0,1 22 0,0 - 0,0 
" weich 225 106 116 0,0 - 0,0 

Gesagt hart 26 0,9 - 0,0 1,0 24 

" 
weich. 403 1,2 0,0 29 0,0 282 

Weiden . 3,4 0,0 - 0,0 0,0 3,5 
Brennholz 5,3 2,6 

I 
- 1,2 0,4 0,9 

AuBereuropaisch 288 - - - - 288 
Sa. 3345 1101 I 492 261 39,8 I 1335 

Bemerkenswert ist die bedeutende Einfuhr von Papierholz auf dem Wasser
weg. 

4. Bearbeitungszustand (Holzsortimente). 
A. Ubersicht. 

Entsprechend dem Zolltarif unterscheidet das statistische Warenverzeichnis 
unter anderem die drei Hauptgruppen: A. Rohnutzholz, B. langsachsig be
schlagenes Holz einschlieI3lich der Nab en, Felgen und Speichen, C. Schnitt
nutzholz. Der Anteil der Mehreinfuhr jeder dieser Gruppen an der Gesamt
mehreinfuhr ist folgender: 

Rohnutzholz Beschlageues Rolz Schnittnutzholz ohne Papierholz 
Jahr . I'"' von der . 1 von der- . 1 von der vom Gewlcht Rundholzmenge vom GewlCht Rundholzmenge vom Gewlcht Rundholzmenge 

% % '/, '/, ,/, '/, 

I 
I 

1866-71 53,3 41,7 - - 45,9 58,3 
1872-75 61,3 48,2 -

I 
- 37,6 48,0 

1876-78 66,2 51,7 - - 32,4 41,3 
1879-84 71,7 55,5 - - 25,8 33,0 
1885-87 63,0 48,8 - - 22,2 28,4 
1888-96 57,2 44,4 16,0 20,3 23,9 30,4 

1397-190l 51,9 40,1 13,9 17,7 29,8 38,1 
1902 47,6 37,3 11,8 15,1 34,9 45,5 
1903 49,4 38,2 11,1 14,1 33,8 43,9 
1904 50,3 38,8 98 12,6 32,9 42,6 
1905 50,5 39,2 9,4 12,0 32,1 41,5 
1906 49,7 38,5 6,4 8,3 33,6 43,4 
1907 51,3 40,2 5,9 7,7 31,7 41,5 
1908 51,0 40,4 5,9 7,7 29,2 38,6 
1909 48,7 38,5 6,6 8,6 27,9 36,8 
1910 48,5 38,0 6,3 8,2 29,7 39,1 
1911 51,0 39,9 5,8 7,5 31,3 41,2 
1912 I 48,2 37,8 I 5,0 6,4 30,5 40,3 
1913 48,4 38,3 4,6 6,0 28,2 37,5 
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Dem Tonnengewicht nach steht das Rundholz an erst~r Stelle. Forstpolitisch 
ist aber das Prozentverhaltnis maBgebend, in dem die vom beschlagenen und 
geschnittenen Holz reprasentierte Rundholzmasse zur Gesamtmehreinfuhr 
steht. Nach dieser Richtung zeigt sieh, daB das Sehnittholz und beschlagene 
Holz zusammen seit dem Jahre 1885 einen groBeren Anteil haben als das Rund
holz fur sich. In den Hochkonjunkturperioden ist die Schnittholzeinfuhr allein 
groBer als die Rundholzeinfuhr. In Jahren des wirtschaftlichen Niederganges 
tritt die Schnittholzeinfuhr sofort hinter die Rundholzeinfubr zuruck. 

B. Rohnutzholz (Rundholz). 

(Tabelle 3 S. 596.) 

Das Rohnutzholz wird fast ausschlieBlich von RuBland und Osterreich 
geliefert. Es entfielen von der gesamten Rohnutzholzeinfuhr obne Papierholz auf 

RuBland Osterreich· Zusammen mit Finnland Ungarn 
01 % 01 
'0 '0 

1880/84 61,6 33,3 94,9 
1888/96 53,9 43,5 97,4 
1897/1901 43,2 54,3 97,5 

1902 38,1 59,1 97,2 
1903 44,7 53,3 98,0 
1904 46,9 50,7 97,6 
1905 50,1 47,3 97,4 
1906 52,9 45,2 98,1 
1907 55,9 41,3 97,2 
1908 55,9 41,0 96,9 
1909 594 38,0 97,4 
1910 57,4 39,1 96,5 
1911 57,3 38,6 95,9 
1912 57,6 37,9 95,5 
1913 56,2 38,4 94,6 

1907/13 57,3 39,3 96,6 

Von der russischen Einfuhr treffen auf Finnland in 1000 Tannen: 

1897 0,0 1903 11,5 1909 2,2 
1898 1,3 1904 16,0 1910 0,3 
1899 0,1 1905 42,0 1911 0,3 
1900 0,3 1906 2,2 1912 0,3 
1901 3,3 1907 1,7 1913 1,7 
1902 1,7 1908 1,4 

Rundholz eignet sich nicht fur den Transport in Schiffen, weil es zu viel 
Sehiffsraum im Verhaltnis zum Gewieht in Ansprueh nimmt. Die uber See 
exportierenden Staat en Schweden, Norwegen, Finnland und die Vereinigten 
Staaten konnen daher Rundholz in groBeren Mengen nicht naeh Deutschland 
senden. 

Dagegen steht RuBland die Weichsel, Memel und Warthe und Bohmen die 
Elbe fUr die FloBerei zur Verfugung. Wegen dieser billigen Transpartgelegen
heit ist die Rundholzeinfuhr auf die genannten zwei Lander beschrankt. Aus 
Osterreich geht aber viel Rundholz auch per Bahn ein. 

38* 
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Tabelle 3. 

Ein- und Ausfuhr von Rohnutzholz ohne Papierholz. 

Wert der 
N 

Von der Einfuhr treffen auf ffi '-.;I ... P.. ~ ... ..:::I ... +> 
'-.;I I ' t] ... ::J ..:::I '-.;I':: Q 

~ ~ ..:::I - ... 8J ~I'i ~ ::J .~ 
... .s .::..$ ~~ ~oo - ..:::I "" J$ ........ -'1:) bJ) - ::I .S d I'i 0: '" Jahr .S 00 -::I ... '" til ~ 

>::..., <!l 

~ - - 8·S "'bJ) .~ d J$ 'Sjr;., 
..:::I .S 00 '" ..:::I ... >:: <!l d r.:1 
~ ~ 

... .s ::Ir;., ~p ..:::I ... .., ... ~S r.:1 ..:::I 
r:i<;t:: 

(,) >00 0 
<!) .S 00 Z <!l >:: 
~ r.:1 is 0 ~;.§ 

1000 Tonnen Millionen M. M. 1000 Tonnen .:g 

1862 1155 I1041i 114 I I I I I 
I 

I 
I 1863 1043 110971- 54 I 1 

I I 
1864 1188 ,763 425 

1 I I I I I 1865 1017 ! 900 117 
I 

1862-60 11101 1 9001 101 I 10.20 

1866 1277 6111 666 I I 
I I 1867 1132 614 518 ! I 

1868 1001 950 51 I 
I 

1869 1668 626 1042 
1 1870 1342 408 934 

I I 1871 831 588 243 i 
1866- 71 11209 1 6331 576 I 1 I 1 10,96 

1872 120"" I 830 1 1209 I I 1 \ I 1873 2564 781 1783 
1874 125131741 1772 

I I I 1 I I 1875 1949 638 1311 

1872-70 I 2266 1 7471 1519 \ 1 1 \ I I 1 I \2,03 

1876 11911 1863110491 

I 1 1 I 
I I 

1 
1877 2341 729 1612 
1878 1999 669 1330 I 

1876-78 \ 2084 1 704 1 1330 1 1 \ 1 \ 2,20 

1879 1528 6381 890 
45,91 17,7 748 [ 398 \ I 4 15 1880 1208 462 746 28,2 - -

1881 1344 26111083 53,3 10,6 42,7 - 842 442 I - 615 
1882 1107 275 832 41,2 11,5 29,7 - 672 

380 1 
- 11 14 

1883 1251 2701 981 47,8 11,91 35,9 - 804 373 - 8 15 1884 1188 300 888 43,1 12,3 30,8 - 691 440 - 12 .4 

1879-84\1271 1 3681 903 \ - I - 1 - \ - I - 1 - I - I - 1 - 11,48 

1885 1670 I 292 1 1378 49,21 10,8 38,4 -
1886 1141 248 893 28,5 8,7 19,8 2,50 616150310,261 5 3 
1887 1308 255 1053 32,7 8,9 23,8 2,50 723 . 558 0,20 6 4 

1880-87\1373 1 260 I 1108 1 36,81 9,01 27,3\ - I - I - I - 1 - 1 - 11,82 

1888 16291217 1412 44,8 
8,11 

36,7 2,75 963 636 10,30 8 I 4 1889 1993 181 1812 58,8 7,2 51,6 3,00 1184 768 1,08 9 4 
1890 2008 196 1812 59,2 7,8 51,4 3,00 1177 781 0,86 II 4 
1891 1598 218 1380 47,9 _ 8,7 39,2 3,00 795 747 0,65 8 I 4 
1892 1889 194 1695 59,4 7,8 51,6 3,15 1038 I 791 12 .4 
1893 1693 

160
1

153
' 

59,01 
6,4 52,6 3,50 

943 I 
694 13 i 4 

1894 1588 176 1412 52,2 7,0 45,2 3,30 781 765 

I 
15

1

4 1895 
11701 

198 1503 59,1 7,9 51,2 3,50 835 824 17 4 
1 1896 1861 208 1653 70,2 8,8 61,4 3,75 880 936 16 4 

1888-9611773 1 19411579 I 56,71 7,71 49,0 \3,221 900 1 771 1- 1 12 14 12,60 
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Wert der 
., 

Von der Einfuhr treffen auf ~ ~ ... p. ~ ..<::I ... ~ 
~.§ ... ... .E ..<::I' "" ~I"I ..; §l <l) 

§l ..<::I ..<::I .... ... 
""1"1 

.~ 
... .E e I"I,S! .S S .E~ ;:::l .E "3 ..<::I 

i .~Q,) r .... ;:::l .~ S.~ e~ '~J .Sr;.,· Jahr .S '" ... .... .... 
~ ..<::I .S '" ..<::I ~I"I ~§l ~ ~ 

... ..E ;:::lr;., ..<::I 
~ ~ ..<::I 

~~ ~~ " r!rJ:l ~ <l) .S :0 rJ:l <l)1"I 

::>l ~ S ::>l.S1 
1000 Tonnen Millionen M. M. 1000 Tonnen ~ 

1897 2175 186 1989 92,8 9,0 83,8 4,30 1076 1044 0,58 17 4 
1898 2586 190 2396 115,5 9,5 106,0 4,50 1209 1307 1,03 22 5 
1899 2471 165 2306 98,0 7,4 90,6 4,00 1021 1376 0,67 25 5 
1900 2627 183 2444 76,2 9,3 66,9 2,90 990 1578 0,45 20 4 
1901 2451 155 2296 59,3 7,5 51,8 2,40 1022 1378 6,50 I 12 4 

1897-011 2462 I 1761 2286 188,41 8,1) I 79,813,6211064 11337 11,81) I 19 14 13,74 

1902 
1948

1 
17611772 54,3 9,01 45,3 2,80 742 1152 3,001 27 I! 2,92 

1903 2463 182 2281 69,2 9,5 59,7 2,80 1099 1312 1,56 21 3,74 
1904 

2664
1 

155 2509 79,0 8,4
1 

70,6 3,00 1248 1349 
1,84 1 26 Ii 

4,14 
1905 2864 15812706 91,6 9,3 82,3 3,20 1434 1355 1,13 34 4,46 
1906 3429 147 3282 1108,2 6,2 102,0 3,15 1812 1547 0,86 33 5,38 

1902-06 I 2674 I 1641 21)10 I 80,1) I 8,1) I 72,0 12,9911267 I 1343 11,681 28 I 4 I 4,13 

1907 3826 136 3690 123,1 5,6 117,5 3,20 2141 1582 2,77 43 0,7 6,03 
1908 3455 140 3315 108,6 5,7 102,9 3,15 1934 1415 0,84 42 0,4 5,42 
1909 3424 156 3268 108,8 6,4 102,4 3,15 2031 1299 0,66 43 0,6 5,36 
1910 3383 197 3186 113,7 7,8 105,9 3,36 1939 1321 1,38 53 0,4 5,21 
1911 3672 207 3465 128,4 9,3 119,0 3,50 2100 1416 3,74 63 0,1 5,67 
1912 3694 233 3461 138,7 10,1 128,6 3,75 2129 1401 7,25 58 0,1 5,63 
1913 3634 264 3371 136,9 11,7 125,1 3,77 2040 1394 4,61 75 0,4 5,51 

1907-131 31)84 \190 \ 3394 1122,6\ 8,1\114,1) 13,411 201)1) \1404 \3,04\ 71) \ 0,1) I D,Dj) 

Bis zum 1. Juli 1885 wurde das langsachsig beschlagene oder auf anderem Wege als 
durch Bewaldrechtung vorgearbeitete Nutzholz dem Rohnutzholz zugezahlt, dagegen von 
1880-1884 nicht auch FaBdauben und Stabholz. 

Von 1862 bis zum 1. Juli 1885 ist das auBereuropaische Rohnutzholz ("Spezial
holzer") in den Ein- und Ausfuhrziffern nich t enthalten. Die Mehreinfuhr desselben 
betrug in Tonnen: 1862/65 6920, 1866/71 11 940, 1872/75 28720, 1876/78 26490, 1879/84 
29830. 

Nicht enthalten ist bis mit 1905 das zollfreie robe Schiffbauholz. Dasselbe betrug 
von 1899-190521,6, 17,7, 11,4, 7,8, 24,5, 32,4, 96,9 t (nicht Tausend ttl. 

Es ist begreiflich, daB jeder Staat sein iiberschiissiges Holz an das Ausland 
in moglichst weit verarbeitetem Zustande abzusetzen sucht. Der Bezug von 
Rohholz seitens Deutschlands aus dem Ausland wird daher, wenn wieder einmal 
normale Verhaltnisse in der Welt eingetreten sein :werden, a"\lf immer groBere 
Schwierigkeiten stoBen. Die Umstellung oder Neuaufmachung der holzver
arbeitenden Industrie im Ausland kann daher £iir Deutschland eine Anderung 
der Bezugslander zur Folge haben. 

C. Schnittnuf.zholz. 
(Tabelle 4 S. 598.) 

Die Schnittholzeinfuhr verdient forstpolitisch mehr Aufmerksamkeit wie 
die Rundholzeinfuhr, weil das geschnittene Holz beim Eisenbahn- und Schiffs
transport vermoge seines leichteren Gewichtes und seines hoheren Wertes 
beweglicher ist als das .Rundholz, auf groBere Ehtfernungen ~ beim Seetransport 
auf unbegrenzte - verfrachtet werden kann und alle HolziiberschuBstaaten 
das Bestreben haben, ihr Holz in bearbeitetem Zustande an das Ausland ab-



598 Holzhandel und Holzproduktion. 

zugeben. Mit Sohnittholz kann Deutsohland je naoh dem Stand der Zoll- und 
Transportverhaltnisse iibersohwemmt werden, mit Rundholz nioht. 

Ein riohtiges Bild von der Hohe det Sohnittholzeinfuhr erhalt man nur dann, 
wenn man die Rundholzmengen bereohnet, die zur Herstellung des Sohnitt
holzes im Ausland aufgebraoht werden miisjlen. Es betrug durohsohnittlioh 
jahrlioh die Mehreinfuhr in Millionen Kubikmeter: 

Rohnutzholz Schnittnutzholz 
Zeit ohne :Papierholz in Rohnutzholz 

umgerechnet 
1872/75 2,53 2,52 
1876/78 2,20 1,76 
1879/84 1.48 0,88 
1885/87 1,82 1,06 
1888/96 2,60 1,78 
1897/01 3,74 3,55 
1902/06 4,13 4,64 
1907/13 5,55 5,59 

Daraus geht hervor, daB seit dem Jahre 1902 die Mehreinfuhr von Sohnitt
holz, in Rundholz umgereohnet, groBer war als die des Rohnutzholzes selbst. 
Die Sohnittholzzolle diimmten also die Sohnittholzeinfuhr nioht ein (vgl. auoh 
die Tabelle S. 594). 

Tabelle 4. 
Einfuhr und Ausfuhr von Sohnittnutzholz. 

"" ..<:l 

"" "" ::0 
..<:l ..<:l l .E .E 

Jahr .S '" "" fil ~ ..<:l 

~ 

1000 Tonnen 

1862 142 231 -89 
1863 151 230 -79 
1864 221 214 7' 
1865 311 250 61 

186~-66 I 206 1 231 1 ~ 26 I 

1866 I ~~ I 278 331 
1867 271 154 
1868 745 288. 457 
1869 1245 248 997 
1870 530 233 I 297 
1871 1000 257 743 

1866-711 769 I· 263 1 496 I 
1872 1440 496 
1873 1421 326 
1874 1287 382 
1875 1186 402 

1872-76 1333 1 401 

1876 1 1226 I 422 
1877 1034 408 
1878 966 444 

1876-7811076 1 424 

I 944 

1

1095 905 
784 

I 9321 

804
1 

626 
522 

Wert der ~ Von der Einfuhr treffen auf 
P.. 

"" "§ 
.., 

11 Q) g "" "" ~ '''0 "0 ai ~g ..<:l ..<:l j j .~ S 1 ] r .E ::0 !::~ Jl ..... 
~ ~ ~ c::\ 

~ ~:5 ~ ~ " ;:;=j .S 0 00 
fil 

Millionen M. M. 1000 Tonnen 

1 I 
I I 

1 I 

I I 1 1 1 

I I 
, 

I 

I 
I 

I 

I I 

I 
1 

I 

1 I I 

1 1 I I 1 1 1 I 

I 1 1 
1 I I I I 

.,:, " ="!i 
~~S 
I:::I0~ -fQ) 
1-4~~ 
'§a= 
i:I;::~ 
'E~~ 
.;J.8:i 
::;l 

1-0.07 

I 1,34 

I 2,02 

1,76 
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1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 

1879-841 

18S5 1 1886 
1881 

1885-87 I 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
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Wert der N Von der Einfuhr treffen auf "0 ,., 
P. ..<::i ... 

~ ... p :g "'" ..<::i 

~ ~ 
,., 

~ p .E ..<::i 

~ III P .E .~ 
~ ~ ] ~ III ,., 

~ r"'1 ~ ..<::i :9 ~ r"'1 
1000 Tonnen Millionen M. M. 

1026 470 556 
1 I 530 365 f65 

550 327 223 
627 358 269 
658 346 312 
719 294 425 

685 1 360 325 I 1 1 I I 
953 1 252 
367 190 
470 177 

i~~ 1 i~:~1 ~~:~ 1 ~g 14:50 1 
293 21,6 U,5 10,1 4,60 

597 1 206 391 I 28,91 13,41 18,81 - I 
593 156 437 29,31 10,7 18,6 5,00 
784 98 686 43,1 7,3 35,8 5,50 
718 86 632 35,9 6,0 29,9 5,00 
666 107 559 34,3 7,6 26,7 5,15 
781 85 696 41,0 6,1 34,9 5,25 
743

1 

71 672 40,8 5,1 35,7 5~1 789 73 716 43,4 5,2 38,2 5,50 
752 64 688 43,2 4,7 38,5 5,75 
919 72 847 57,0 5,4 51,6 6,20 

"0 
!': 

,.5\ 

"'" ~ I 
71 
90 

119 
152 
171 

49 
99 

109 
166 
159 
162 
219 
175 
213 
210 
228 

~ ~ ~~ ~ .~ s 
1 ~~ 'S"'" ~ . J ~ 

~:5 :e ,., 
~r1.2 Z :0 rI.2 

1000 Tonnen· 

284 7J J31 
280 78 3 35 
304 106 6 39

1 2821118' 5 39 
268 148 8 49 

1-1-1-1-1 

1
-1-1- -I 121 123 7 22 
131 135 7 43 

1-1-1-1-1 

1
163 

186 14 
631 206 296 29 63 

196 256 33 47 
132 290 20 44 
170 296 53 32 
141 343 44 32 
125 344 60 35 
123 297 77 33 
192 355 85 39 
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.,:, ... 
0:I ... .s 
~~ S 
9"~ 

~I~ 
0:1 0:1 
<t-4~~ 
·~,!l.s 
]oS 
::~r=::;j 

0,88 

1,06 

1888-001 749 1 90 1 659 I 40,91 6,51 3u15,431 182 116112961 461431 1,78 

1897 1260 129 U31 88,2 10,3 77,9 7,00 248 63 1 283 422 1 153 60 
1898 1399 128 1271 104,9 10,5 94,4 7,50 229 54 361 457 200 64 
1899 1546 125 1421 123,7 11,2 112,5 8,00 184 114 444 472 248 47 
1900 1643 130 1513 112,5 11,1 101,4 6,85 195 102 507 477 257 43 
1901 1367 140 1227 87,0 11,7 75,3 6,35 162 120 384 381 224 39 

1897-011 1443 1 130 1 1313 1103,31 11,0 1 92,317,1412041 901396144212161011 3,55 

1902 1448 147 1301 I 92,41 11,4 81,0 6,40 161 133 388 440 241 
43 1 

3,57 
1903 1730 167 1563 U~4113~ 98,2 6,40 244 145 480 452 317 44 4,30 
1904 1784 145 1639

1
115,8 12,5 103,3 6,50 236 161 486 484 294 

50
1 

4,51 
1905 1842 125 1717 130,4 11,1 119,3 7,10 281 160 500 495 270 46 4,73 
1906 2332 117 2215 161,2 8,1 153,1 6,90. 499 163 621 536 3U 47 6,07 

1902-061 1827 1 140 1 1687 1122.21 11,11111,116,66128411021495148112871461 4,64 

1907 2423 145 2277 158,0 9,1 148,9 6,50 758 182 528 521 256 47 6,23 
1908 2088 192 1896 128,6 10,9 117,7 6,15 708 177 379 391 284 38 5,17 
1909 2038 169 1869 130,0 12,7 117,3 6,40 719 203 352 367 254 29 5,12 
1910 2112 165 1947 144,4 13,2 131,2 6,87 648 199 390 417 301 25 5,35 
1911 2273 147 2126 160,9 12,9 148,0 7,08 662 283 385 444 341 29 5,85 
1912 2342 155 2188 183,9 14,5 169,4 7,86 762 249 306 483 438120 6,00 
1913 2151 188 1962 164,7 18,1 146,5 7,66 635 370 337 398 322 16 5,39 

1907-131 2204 I 166 1 2038 1152,9113,01139,916,93169912381382143213141291 1),09 

Die Zahlen des Jahres 1885 enthalten auch das vom 1. Juli ab ein- und ausgegangene 
lii.ngsachsig beschlagene Holz. Von 1886 ab ist dieses besonders angeschrieben. DasauLler
europaische Schnittholz ist ffir die Zeit vom 1. Juli 1885 bis 1906 in den obigen Ziffern 
entha1ten. 

Nicht enthalten ist bis mit 1905 das zollfreie geschnittene Schiffbauholz. Dasselbe 
betrug in Tausend t 1899-1905: 7,3, 10,6, 12,0, 12,6, 13,0, 12,2, 13,5. 
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An der Schnittholzeinfuhr waren folgende Staaten mit den angegebenen 
Gewich tsprozen ten beteiligt: 

RuBland Finnland Osterreich. Schweden Vereinigte Norwegen Ungarn Staaten 

1888/96 24,3 21,5 39,5 6,1 5,7 
1897/1901 14,1 6,2 27,5 30,7 15,0 3,5 
1902/06 15,6 4,9 27,1 26,4 15,8 2,5 

1907 31,3 7,5 21,8 21,5 10,6 1,9 
1908 33,9 8,5 18,2 18,8 13,6 1,9 
1909 35,3 9,9 17,3 18,0 12,5 1,4 
1910 30,7 9,4 18,5 19,8 14,3 1,2 
1911 29,2 12,4 16,9 19,6 15,0 1,3 
1912 32,5 10,6 13,0 20,6 18,7 0,9 
1913 29,5 17.2 15,6 17,0 14,9 0,7 

190;7 /13 31,7 10,8 17,3 19,6 14,2 1,3 

Seit dem Jahre 1907 stand Ru.Bland an der Spitze. Bis 1899 hatte Sch",eden 
den ersten Platz inne, von 1900 bis 1905 6sterreich-Ungarn. Eine bedeutende 
ErhOhung wies die finnlandische Holzeinfuhr auf. 

Der Schnittholzimport aus Rumanien zeigte steigende Tendenz (Meer
fracht tiber Galatz). Zum erst en Male erscheint er 1894 in der Einfuhr
statist.ik mit 200 t. Von 1897-1906 betrug er 15, 13, 15, 40, 40, 25, 31, 
51, 55, 125, von 1907-1913 102, 83, 84, 99, 92, 40, 30 Tausend Tonnen 
(fast nur Nadelschnittholz). 

D. Liingsachsig bescblagenes Holz usw. 
(Ta belle 5 S. 601.) 

Darunter fallen hauptsachlich Balken fUr Bauzwecke, welche nicht mit 
der Sage, sondern mit dem Beile zugerichtet sind. Aufierdem fielen bis 1906 
auch die gebeilten Eisenbahnschwellen darunter, ferner sind auch die Naben, 
Felgen und Speichen enthalten. 

Die Einfuhr, die hauptsachlich von Ru.Bland bestritten wurde, ging immer 
mehr zurtick, weil mit dem Steig en der Arbeitslohne die Bearbeitung mit der 
Sage sich billiger stellt als mit der Axt. 

In Prozenten des Gewi.chts waren an der Einfuhr des beschlagenen 
Holzes beteiligt mit: 

RuBland Finnland Osterreich- Schweden Vereinigte 
Ungarn Staaten 

1888/96 66,3 24,1 7,8 0,9 
1897/01 57,7 3,7 29,9 6,9 1,0 
1902/06 52,2 6,8 27,2 11,1 1,8 

1907 48,2 10,2 15,4 17,2 7,2 
1908 52,1 9,8 16,1' 14,1 5,6 
1909 55,5 10,5 14,7 11,8 5,1 
1910 50,2 10,6 14,4 15,8 6,1 
1911 48,2 13,2 14,0 15,5 4,8 
1912 43,8 14,0 12,1 17,8 6,3 
1913 39,8 15,4 9,5 20,2 ~5 

1907/13 48,8 11,7 13,9 15,9 6,0 
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Tabelle 5. 

Ein- und Ausfuhr von Hi,ngsachsig beschlagenem Holz 
einschl. der Naben, Felgen, Speichen. 

.. Wert der .., 
~ .. .. 

1: .... " :B 
..=: ~ N .. .. .E ;0 .5 ..=: .g 1::"'d 

Jahr ~ U1 " ..e .s ::; . ,.., ...... ;:l U1 " _>l< 
<l1 ~ .5 ~ 

.. ' .s 
~ f;l;l ~ f;l;l 

~ 

1000 Tonnen Millionen M. M. 

1886 1234133,61 200 117,61 3,2 1,14,41 7,50 1 
1887 381 16,01 365 28,6 1,5! 27,1 7,50 

Von der Einfuhr treffen auf 

"'d 
.: 
~ 
~ 
::; 
~ 

I -5.: "'d g 
I 

.: .~ .. "'d 

1 " eO " ~~ ~ 

1 

~ ..=: t;PI " :0 CI'l 

1000 Tonnen 

169 
294 

12 .: 
I·~ " .:"'" .~ eO 

l~~ 
;>00 
I 

601 

.,0 

'" ... .. '" 
.=~~ 
~~~ 
"til," .... Sf'< 

o§ ~ ~ 
~- ~ 11)..2 0 

;a ""a .. ,-
~~ 

1886-871 308 1240,S I 283 1 23,11 2,04120,8 1 7,50 1 231 47 1 21 I 0 1 0,7 

1888 321 ' 9,2 312 1 25,7 I 0,9 124,8 8,00 221 63 ; 30 3 
1889 396 I 8,7 387 33,7 0,9 

1
32,8 

8,50 260 90 ; 39 3 
1890 481 I 6,9 474 38,5 0,7 37,8 8,00 345 97 I 33 4 
1891 497 1 8,9 488 41,0 0,9 40,1 8,25 328 129 35 3 
1892 553 I 9,2 544 45,6 0,9 44,7 8,25 353 153 40 4 
1893 560 I 6,8 353 46,21 0,7 45,5 8,25 406 108 40 5 
1894 317 I 6,9 310 26,1 0,7 25,4 8,20 176 100 36 4 
1895 

1 ~g~ I 5,7 I 395 34,11 0,6 33,51 8,50 265 
i 

98 32 , 4 
1896 7,9 497 45,4 0.9 44,5 9,00 325 137 1 35 

1 
6 

1888-961 448 1 7,8 I 440 1 37,31 08 136,6 1 8,33 1 , 297 I 108 I 30 I 4 1 1,19 

1897 541 28,51'12 I 45,1 3,4 150,7 10,00 343 I 12 145 ' 31 1 6 I 
1898 668 10,5 657 70,1 1,3 68,8 10,50 

404
1 

20 185 1 49 
1 

7 
1899 694 8,1 686 52,0 0,7 51,3 7,50 385 32 

211 I 
53 8 

1900 674 14,1 ,660 36,0 0,8 135,2 5,35 355 I 28 231 48 
I 

8 
1901 553 8,5 I 544 23,9 0,5 123,4 I 4,30 319 I 22 166 34 7 

1897-011 626 113,9 I 612 I 45,41 1,3 140,9 1 7,03 1 361 1 23 1 187 I 43 7 1 1,65 

1902 <48 9,9 I 438122,91 0,7 122,2 5,10 240 23 I 

128
1 

47 

I 

6 I 1,18 
1903 525 12,' 'I' 25,2 0,9124,3 4,80 274 28 157 54 7 1,38 
1904 499 10,1 489 24,3 0,8 23,5 4,80 262 36 141 I 48 8 1,33 
1905 512 10,6 501 26,6 I 0,9 25,7 5,20 266 33 141 58 

I 
9 

1 
1,36 

1906 443 I 18,1 425124,9 I 1,9 23,0 5,60 221 I 45 93 I 61 14 1,16 

1902-061 485 112,2 I 473 1 24,81 1,1 123,7 I 0,10 I 253 I 33 I 132 I 04 9 1 1,28 

1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

1 442 15,31427 26,1 1,4 
397 13,4 384 21,4 1,0 
449 9,8 439 23,8 0,7 
424 10,0 I 414 24,5 0,8 
400 7,8 392 22,7 0,5 
365 6,71359 22,8 0,6 
337 115,4 322 1 21,5 1,3 

24,7 
20,4 
23,1 
23,7 

1
22,2 
22,2 

120,2 

5,90 213 I 45 
5,40 207 39 
5,30 249 47 
5,78 213 45 
5,67 193 53 
6,25 160 I 51 I 
6,38 1 134 1 52 I 

68 1 76 32 
641561122 
66,5323 
61 1 67 I 26 
56 62 19 

I i 44 6.5 23 
3268122 

1,16 
1,04 
1,19 
1,12 
1,06 
0,96 
0,86 

1907-131 402 111,2 1 391 1 23,S I 0,9 122,4 1 5,81 I 196 I 47 I ii6 I 64 24 I 1,06 

Nicht enthalten ist bis mit 1905 das zollfreie beschlagene Schiffbauholz. Dasselbe 
betrug in Tausend t 1899-1905: 2,0, 2,1, 2,8, 1,6, 1,9, 1,5, 1,4. 

E. Papierholz und Palliermasse. 

Zur Papierherstellung braucht man Zellulose (Zellstoff) und Holzstoff (Holz
schliff, Holzmasse). 

Holzstoff ist durch Abschleifen an rotierenden Schleifsteinen unter Wasser
spiilung zerfasertes Holz; er enthiilt noch alle Bestandteile des Holzes. In 
Amerika wird das Holz auch trocken geschliffen. 
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Zellulose oder Zellstoff ist die durch Kochen mit chemischen Stoffen 
und darauffolgende Waschung und Bleichung gewonnene reine Holzfaser. 
Die weitaus meiste Zellulose wird durch das Sulfitverfahren, d. h. durch Dampfen 
mit schwefliger Saure (Calciumbisulfit) ~ergestellt, etwa 4% durch das Natron
verfahren und zwar entweder durch Atznatron (Natronzellulose) oder durch· 
Schwefelnatrium (Sulfatzellulose). Das Natronverfahren beeintrachtigt die 
Faserigkeit der Zellmembran, erzeugt Zellulose von braunlich -gelber Farbe 
und wird daher nur zur Herstellung von Pappe und geringen Papiersorten, 
meist aus Kiefernholz, angewendet. 

Sulfitzellstoff aus Fichte ist an sich ziemlich weill und kann ohne Bleichung 
zu billigeren Papieren verwendet werden. Sulfatzellstoff wird hauptsa.chlich 
auf naturfarbige Papiere verarbeitet, fiir feinere Papiere muS er vorher ge
bleicht werden. 

Holzstoff und Zellstoff, die man kurz auch Papiermasse nennt, kommen in 
feuchtem und trockenem Zustand in den Handel. Verkauft werden sie nur nach 
Trockenprozenten. Der feuchte Zellstoff enthaIt 40-50% und auch mehr, 
der feuchte Holzstoff 50-65% des Gewichtes Wasser. Da die Papierfabrikation 
nur feuchte Ware verarbeiten kann, wird dieselbe bevorzugt, obwohl sie nur 
beschrankt haltbar ist. Die kiinstlich getrocknete Papiermasse (mit noch 
12% Wasser) muS vor ihrer Verwendung erst wieder erweicht werden, wo
durch sie an Giite verliert. Wegen der Frachtersparnis kommt dieselbe aus 
dem Auslande per Bahn meist getrocknet. 

Das Verfahren, aus Holz Papier zu machen, hat Dr. Jakob Christian Schaffer, 
evangelischer Prediger zu Regensburg, im 18. Jahrhundert erfunden 1). Angeregt durch 
die Hinweise Reaumurs, Gleditschs usw., daB sich auch aus anderen vegetabilischen 
Stoffen als Ranf und Flachs, aus denen das Lumpenpapier hervorging, Papier herstellen 
lassen miisse, indem man die.selben in Brei verwandle und dann trockne, und veranIaBt durch 
die "allgemeine Papiernot", stellte Schaffer von 1762-1771 Versuche an, aus allen mog. 
lichen Vegetabilien Papier herzustellen. Den Anfang machte er mit der Samenwolle der 
Schwarzpappel und des. Wollgrases; dann beniitzte er Wespennester, Siigespiine, Hobel· 
spiine von den verschiedensten Holiarten, ferner auch Moose, Hopfen. und Weinreben, 
Brennessel; Baumblatter, Stroh, Disteln, Torf, Asbest, Tannenzapfen, Kartoffel usw. AUB 

allen diesen Materialien stellte er, teilweise durch Kochen in Lauge und Kalkbriihe (Zellu. 
lose!), teilweise auch durch Lumpenzusatz, festes Papier her, wovon heute noch wohl
erhaltene Muster dem zitierten Werke a.ngeheftet sind. Das Interessanteste ist, daB unter 
diesen Mustern aus Fichtenholz ohne jeden Lumpenzusatz hergestelltes Papier sich be
findet und Schaffer gefunden hat, "daB Fichtenholz vor allen anderen Holzern 
sich am geschwindesten und zartesten bearbeiten liiBt". Schaffer wurde daS 
Schicksal so manchen Erfinders zuteil: die Bedeutung seiner Erfindung wurde haupt
sachlich infolge der Herabsetzung derselben durch die Lumpenpapierfabrikanten und durch 
die Vorschiitzung einer dadurch entstehenden Holznot nicht anerkannt. Da ihm seine 
eigenen Mittel die Ausnutzung seiner Erfindung nicht gestatteten, ward er mit seinem 
Holipapier bald vergessen, trotzdem seine Verdienste yom Kaiser Joseph II. mit einer 
"goldenen Gnadenkette und daran herabhangenden Allerhochstdero Bildnisse" ausge
zeichnet worden waren. 

1m Jahre 1843 griff die Idee Schaffers der sa~hsische Webermeister Friedrich 
Keller in Hainichen (geb. 1816, gest. 1895), angeregt durch die Beobachtung des aus 
Holzfasern bestehenden Wespennestes, von dem auch Schaffer sagt, daB er ihm "die 
meisten seiner Versuche .zu danken habe", wieder auf, indem er auf einem gewohnlichen 
Schleifstein das Holz schliff. 1m Jahre 1845 wurde das "Frankenberger Kreisblatt" rum 
erstenmal auf Holzschliffpapier gedruckt. Damit war nun der Grund gelegt zu der heute 
in Bliite stehenden. Holistoffindustrie. Die erste Holzstoffabrik entstand von 1850-52 
in Kriebstein in Sachsen, zwischen 1856 und 1858 wurde die erste in 6sterreich und 1857 
die erste in Trollhatten in Schweden errichtet. 

1) J. Chr. Schaffers, Doctors der Gottesgelahrtheit usw. samtliche Papierversuche. 
6 Bde., 2. Auf I. Nebst 81 Mustern und 13 Kupfertafeln. Regensburg 1772. - Die erste 
Mitteilung hiervon findet sich in den "Abhandlungen der Churf. baierischen Akademie 
der Wissenschaften", 2. Bd., 1764, 261ff. 
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Die erste Zellulosefabrik auf dem Kontinent errichtete 1871 Max Dresel in Dalbke 
in Westfalen mit Natronverfahren, das schon 1852 von Coupier. und Mellier und spater 
von anderen angewendet worden war. Das Sul£itverfahren, dem dieser Industriezweig 
seinen Aufschwung verdankt, entdeckte der Amerikaner Tilgh man im Jahre 1866. Der
selbe brachte es aber, obwohl er verschiedene Patente darauf nahm, nicht zur allgemeinen 
Anwendung. Der Schwede Ekman fand im gleichen Jahre ein ahnliches Verfahren; er 
war der erste, der brauchbare Handelsware im groBen darstel1te, hielt aber sein Verfahren 
lange geheim und nahm erst 1881 ein Patent. Ihm kam in Deutschland Professor A. Mit
scherlich, damals an der Akademie in Miinden, zuvor, welcher nicht bloB auf das che
mische Verfahren, sondern auch auf die dazu notigen Einrichtungen Patente erhielt. Auf 
eine Klage hin hob das Reichsgericht 1884 den Hauptteil des Mitscherlichschen Patentes 
auf und erkannte Tilghman die Prioritii.t zu 1). 

Die Zellstoffabriken sind groBkapitalistisehe Unternehmen (Aktiengesell
schaften) , konnen die Dampfkraft nicht entbehren, benotigen reines Wasser 
zum Waschen und Bleichen und muBten bisher zur Ableitung ihrer mit Laugen 
gesattigten Abwasser an Fliissen gelegen sein (Fischsterben). In neuester Zeit 
wird aus den abfallenden Laugen Spiritus hergestellt. Ihr Holz miissen diese 
Industrien weit her im Inland und aus dem Ausland zusammenholen. Die 
Massenfabrikation des billigen Druckpapiers ist erst durch die Erfindung der 
Sulfitzellulose moglich geworden. Denn diese ist das bis jetzt nicht ersetzbare 
Bindemittel fiir den Papierstoff. 

Von den Holzstoffabriken ist nur ein Teil auf den GroBbetrieb mit Dampf
oder elektrischer Kraft eingerichtet, die Mehrzahl arbeitet mit geringen Wasser
kraft en und zieht dem Walde nacho Regenarme Sommer und strenge Winter 
storen die Betriebe empfindlich. 

Sowohl die Zellstoff- wie die Papierfabriken sind in der neueren Zeit vielfach 
zur Selbstverarbeitung ihrer Produkte zu Papier und Pappe iibergegangen. 

Fiir Zellulose wie fUr Holzschliff bietet die Fichte das weitaus beste Material. 
Die WeiBtanne wird nur ungern verwendet. Laubholz kommt wegen der un
geniigenden Mengen praktisch nicht in Betracht und kann nur im Natron
verfahren verarbeitet werden. 

Aile bisherigen Versuche, die Holzfaser durch andere Pflanzenfaserstoffe 
zu ersetzen, haben zu keinem praktischen Ergebnis gefiihrt. In England wird 
fiir bestimmte Zwecke Espartogras (HaIfa) aus dem nordlichen Afrika und aus 
Spanien zu Zellulose verarbeitet. 

Der weiSe Holzschliff wird durch Zermahlen des Fichten- und Tannen
holzes, so wie es ist, gewonnen, der braune, nachdem das Holz vorher unter 
3-4 Atmospharen Druck im Kessel bei einer Warme von iiber 100 0 gedampft 
worden ist. Dadurch wird die Faser langer und verfilzungsfahiger und eignet 
sich fUr Pappe und Packpapier. 

Kiefernholz wird zur Zelluloseherstellung wegen des Harzgehaltes nur in 
geringen Mengen im Natronverfahren verwendet, fiir weiBen Holzschliff eben
falls nicht geschatzt, weil es sich wegen des Harzes schwer schleift,rotlichgelb 
ist und den Harzgerueh nicht verliert. Daher nur zu l?raunem Holzschliff. 

Holz unter 10 em Zopfdurehmesser entrindet kann die Zelluloseindustrie 
mit Vorteil nicht verwenden. 

Holzausbeute. Zu einer. Tonne Sulfitzellstoff, trocken gedacht, sind 
4,7 fm = 6,7 rm Fichtenholz erforderlieh. Ein Raummeter entrindetes Holz 
liefert mithin 150 kg (140-160 kg), ein Festmeter (= 0,7 rm) 212 kg trockenen 
Zellstoff. Der· Raummeter verliert ~ber vor der chemischen Verarbeitung 
8-12% an Masse durch die Entfernung des sog. Bastes (nicht zu verwechseln 
mit der Rinde). Die Ausbeute bezieht sich daher eigentlich auf 0,9 rm. Ein 

1) Schubert, Die Zellulosefabrikation, 2. Auf I. 1897, 45, 89. 
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Doppelzentner Fichtenholz ergibt, wenn 1 fm = 500 kg, 42 kg (40-45 kg) 
Zellstoff, eine Tonne 420 kg (400-450 kg). Mehr wie 45% Gewichtsausbeute 
lassen sich nicht erzielen. 

Zu einer Tonne N atronzellstoff sind 5,4 fm = 7,7 rm Kiefernholz erforder
lich. Ein Raummeter entrindetes Holz liefert mithin 130 kg, ein Festmeter 
186 kg Zellstoff, ein Doppelzentner, wenn 1 fm = 530 kg, 35 kg, eine Tonne 
350 kg. 

Zu einer Tonne weiBen Holzschliff braucht man durchschnittlich 2,6 fm = 
3,7 rm Fichten- oder WeiBtannenholz. Ein Raummeter ergibt mithin 270 kg, 
ein Festmeter 385 kg, ein Doppelzentner, wenn 1 fm = 500 kg, 77 kg, eine 
Tonne 770 kg trockenen Holzscl,l.lif£. 

Zu 100 kg maschinenglatten Zeitungsdruckpapier wurden nach der 
Berechnung des Verbandes deutscher Druckpapier-Fabriken im Jahre 1912 
23 kg Zellstoff und 80 kg HolzschliH verbraucht. 1m fertigen Papier gehen diese 
Bestandteile durch Austrocknung um 5 % im Gewicht zuruck. Fur 100 kg 
Zeitungspapier sind danach 0,154 + 0,296 = 0,450 Raummeter oder 0,108 + 
0,208 = 0,316 Festmeter Holz erforderlich. 

An maschinenglattem Zeitungsdruckpapier wurden i. J. 1912 337100 t hergestellt; 
hierzu wurden 1045010 fm = 1492870 rm Papierholz (696674 fm = 66,7% fur Holz
schliff und 348336 fm = 33,3% fUr Zellstoff) verbraucht. Prozentisch ist der Verbrauch 
an Schleifholz geringer als der Anteil des Holzschliffes im Zeitungspapier (66,7% gegen 
80%), weil die Ausbeute an Holzschliff groBer ist als an Zellulose. . 

FUr die Herstellung des Zeitungspapiers wurden etwa 25 0/ 0 des Papierholzverbrauches 
beansprucht. Es entfielen 1912 von der Produktion auf PreuBen 157310 t Papier mit 
487 661 fm Holzverbrauch, auf Bayern 42420 t mit 131 502 fm, auf Sachscn 105930 t mit 
328 383 fm, auf Wurttemberg 6500 t mit 20 150 fm, auf Baden 19 690 t mit 61 039 fm, 
auf die ubrigen Bundesstaaten 5250 t mit 16275 fm. 

Nach den Erhebungen des Vereins deutscher Zellstoffabrikanten, des Vereins 
deutscher Holzstoffabrikanten und des Verbandes deutscher Druckpapier
Fabriken betrug i. J. 1913 der Holzverbrauch der gesamten deutschen Papier
industrie 

fur Zellstoff 
fUr Holzschliff 1) 

an Fichten- und 
WeiBtannenhoIz 
3512714 fm 
2161460 ,; 

5674174 fm 

an Kiefernholz 

146363 fm 
420000 " 
566363 fm 

Der gesamte Holzverbrauch an Papierholz war somit 6240 537 fm, wovon 
9,1 % auf Kiefernholz trafen. Hiervon kamen 2436300 fm = 39% aus dem 
Ausland, 3 804237 fm = 61 % wurden aus den inl1indischen 1!'orsten geliefert. 

In den ersten Kriegsjahren ging der Papierholzverbrauch stark zuruck, i. J. 1915 be
trug der Ruckgang gegenuber 1913 20%, i. J. 1916 w~r er noch starker. Von da an setzte 
eine vermehrte Zelluloseeinfuhr aus Schweden und Osterreich ein und die Verwendung 
von Papier und Zellulose zu Spinnpapier, Nitrierkreppapier, Nitrozellulose (SchieBpulver), 
Stapeliaser, Kunstseide. . 

AuBer zur Papierherstellung hat sich die 2;ellulose namentlich wahrend des Krieges 
ein weites Verwendungsgebiet gesichert. Die Uberfiihrung von Zellulose in Kunstseide 
ist schon mehrere Jahrzehnte in Ubung. Der Mangel an Baumwolle und anderen Faser
stoffen wahrend des Krieges hat dazu geftihrt, daB aus Zellulose nun hergestellt werden: 
Papiergarn (Xylolin), d. s. gedrehte, trockene Papierstreifen; Zellulon, d. i. im feuchten 
Zustande stark gedrehte Zellulose; Zellstoifgarn, d. i, mit Baumwolle oder Wolle zusammen
gedrehte Zellulose; Textilose, d. i. mit einem schleierartigen VlieB von Baumwolle belegte 
und gesponnene Zellulose. Aus der Kunstseide (Viskose), d. i. durch chemische Behandlung 
aufgelOste und in Fadenform gegossene Zellulose, wird durch Zerschneiden und Spimlen 

1) Nach eine~ im Jahre 1920 yom Verein deutscher Holzstoffabrikanten veroffent
lichten Statistik betrug 1913 sein Holzverbrauch nur 1751712 fm. 
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die Stapelfaser hergestellt (Stapel = geschichtete Stiicke). AuBerdem dient die Zellulose 
zur Fabrikation von Sprengstoffen. 

Die Wertiibersetzung der Zellulose bis zur Kunstseide betrug (nach Dr. M. Muller) 
i. J. 1920: 

Gewicht kg 
Wert M. 

Holz 
450 
220 

Sulfitzellstoff 
150 

2200 

Kunstseide 
120 

220000 

Die tJberfiihrung von Zellulose in Traubenzucker durch Salzsaure nach Prof. Will
stiitter wird jedenfalls noch zu praktischen Erfolgen fiihren. 

Die Papier-, Zellulose- und Holzstoffindustrie haben seit Anfang unseres 
Jahrhunderts einen spnmghaften Aufschwung genommen. Damit wurden sie 
aber fUr die Beschaffung ilues Holzmaterials immer abhangiger vom Ausland, 
da die deutsche Forstwirtschaft den ganzen Papierholzbedarf nicht decken kann. 

Die Mehreinfuhr von Papierholz betrug 1886 noch 10000 fm, 1896 
72000 fm, 1906 1 140000 fm, 1910 1 872000 fm, 1913 2436000 fm. 

Jahr 

1886 
1887 

1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 

1897 
1898 
1899 
1900 
1901 

1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

I 

... 
:§ 
.S 
~ 

Tabelle 6. 
Einfuhr und Ausfuhr von Papierholz. 

(l Tonne = 2 fm.) 

, Wert der Von der Einfuhr treffen a.uf 
... I .a ... 

~ :e I ... ... ...:; 
"0 'g 53 

I 
.@ ..<:I ...:; .E "" .S S 

'" ::; .E "" ~ oj ~~ as ::; ... - .~ § -<Ii i .S '" ~ 

~ "" ~ 

~ ~ ...:; 

I ::is ~ ..<:I 
~ ~p " aJ ::s :0 00 

1000 Tonnen Millionen M. 1000 Tonnen 

6 
9 

10 
17 
18 
12 
21 
34 
53 
40 
62 

81 
116 
121 
148 
204 

173 
220 
303 
390 
604 

745 
833 

1065 
969 
772 

1113 
1285 

I 

i 

i 

I 

I 

I 

1 
2 

1 
11 
18 
9 

13 
24 
24 
25 
26 

46 
36 
22 
30 
39 

36 
26 
38 
36 
34 

39 
44 
38 
33 
45 
44 
67 

I 
I 
! 

i 

I 
I 

I 

I 

5 
7 

9 
6 
0 
3 
8 

10 
29 
15 
36 

35 
80 
99 

118 
165 

137 
194 
265 
354 
570 

706 
789 

1027 
936 
727 

1069 
1218 

0,1 
0,1 

0,2 
0,3 
0,3 
0,2 
0,4 
0,9 
1,3 
1,1 
1,7 

2,3 
3,2 
2,4 
3,5 
5,1 

4,0 
5,3 
7,6 
9,7 

16,2 

20,9 
19,2 
23,4 
24,2 
20,1 
32,3 
39,8 

I 

0,0 
0,1 

0,0 
0,2 
0,4 
0,2 
0,3 
0,7 
0,7 
0,7 
0,8 

1,3 
1,1 
0,6 
1,0 
1,1 

0,9 
0,8 
1,2 
1,1 
1,1 

1,3 
1,3 
1,0 
0,8 

• 1,1 
1,1 
1,6 

0,1 - I I
-~I 

0,0 0,2 I 

I 

0,2 1,7 

I 

7 0,2 
0,1 1,1 14 -
0,0 0,5 16 -
0,0 1,1 

I 
10 -

0,1 1,1 19 -
0,2 - I 33 -
0,6 0,3 

I 
51 0,0 

0,4 0,4 39 0,6 
0,9 3,0 57 1,3 

I 1,0 14 67 0,2 
2,1 35 78 1,2 
1,8 29 83 0,2 
2,5 24 

I 
2,2 119 1,3 

4,0 59 11,3 128 3,0 

3,1 46 8,7 115 2,5 
4,5 55 18,4 139 6,2 
6,4 82 42,6 176 1,0 
8,6 128 97,8 163 0,6 

I 15,1 321 I 73,6 201 5,1 

19,6 409 84,3 251 -
17,9 539 34,3 260 -
22,4 806 18,5 240 0,3 
20,5 708 13,8 247 0,03 
19,0 582 6,7 184 0,0 
31,2 856 - 256 0,0 
37,9 1022 2,4 260 0,18 
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An der Einfuhr sind praktisch nur RuBland und Osterreich-Ungam be
teiligt. 1m Zeitraum 1907/13 lieferten von der durchschnittlich-jahrlichen 
gesamten Einfuhr zu 1 938 000 fm 

RuBland ohne Finnland 
Finnland .... 
Osterreich -Ungarn 

1 406000 fm = 72,6% 
46000 ,,= 2,3% 

486 000 " = 25,1 % 
1 938000 fm = 100% 

Die Papierholzeinfuhr aus Finnland, die 1900 einsetzte und 1906 mit 
169000 fm ihren hochsten Stand erreichte, wurde vom Jahre 1910 ab durch 
Ausfuhrzolle und N utzungseinschrankungen fast vollstandig unterbunden. 

In Prozenten des Gewichts und der Masse lieferten 

RuBland Finnland Osterreich- Schweden Ungarn 
1900 16,2 1,5 80,4 0,9 
1901 28,9 5,5 62,7 1,5 
1902 26,6 5,0 66,5 1,5 
1903 25,0 8,4 63,2 2,8 
1904 27,1 14,1 58,1 0,3 
1905 32,8 25,1 41,8 0,2 
1906 53,1 12,2 33,3 0,8 
1907 54,9 11,3 33,7 
1908 64,7 4,1 31,2 
1909 75,7 1,7 22,5 0,0 
1910 73,1 1,4 25,5 0,0 
1911 75,4 0,9 23,8 0,0 
1912 76,9 23,0 0,0 
1913 79,5 0,2 20,2 0,0 

RuBland hat sich seit 1900 unablassig als Papierholzlieferant Deutschlands 
emporgearbeitet und vom Jahre 1906 ab Osterreich-Ungarn in die zweite Stelle 
gedrangt. 

Den groBeren Teil des Holzes verbraucht die Zellstoffindustrie, weil 
der Verwendungskreis der Zellulose sich immer mehr erweiterte, namentlich 
wahrend des Krieges, und die Ausfuhr von Zellulose bedeutend zunahm. Daher 
wird der iiberwiegende Teil der Papierholzeinfuhr von den Zellstoffabriken 
bezogen. 

Nach einer yom Verein deutscher Zellstofiabrikanten aufgestellten Statistik entwickelte 
sich der Holzverbrauch der Zellstoffindustrie wie folgt: 

Gesamt-
Von der gesamten 

Davon Papierholzeinfuhr 
vei:brauch Auslandsholz bezog die 

Zelluloseindustrie 
Mill. fm Mill. fm % % 

1906 1,935 1,097 56,6 90,8 
1907 2,263 1,414 62,5 94,9 
1908 2,495 1,636 65,5 98,1 
1909 2,644 1,740 65,8 81,7 
1910 2,942 1,797 61,1 92,7 
1911 3,183 1,454 45,8 94,4 
1912 3,541 2,085 58,9 93,6 
1913 3,660 

Ob die einzelnen Fabriken mehr oder weniger ausliindisches Holz verarbeiten, hlingt 
von ihrer geographisc4en !.age abo Die ostpreuBischen Unternehmungen wurden wegen 
der Moglichkeit des Bezuges von russischem Holz gegriindet. 
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Die Gesamtproduktion der deutschen Zellstoffabriken betrug 
1905 1908 1913 

Sulfitzellstoff. . . 368 700 t 681 818 t 769 611 t 
Natronzellstoff .. 18 000 t 19 629 t 21 675 t 

386700 t 701447 t 791286 t 
Die Erzeugung von Strohzellstoff betrug auBerdem 1905 41800 t, 1906 50000 t. 

Nach einer yom Verein deutseher Holzstoffabrikanten 1920 veri:iffentliehten Statistik 
betrug der Holzver brauch der Holzs toffind ustrie: 

1912 
1913 
1914 
1915 
1916 

Gesamt
verbraueh 

Mill.' fm 
1,788 
1,752 
1,580 
1,350 
1,484 

Davon 
Auslandsholz 

Mill. fm 
0,344 
0,351 
0,274 
0,193 
0,177 

% 
19,3 
20,1 
17,3 
14,3 
12,0 

Von dem Gesamt
verbraueh entfielen 

auf 
Fichte Kiefer 

Mill. fm 
1,571 0,217 
1,534 0,218 
1,389 0,191 
1,170 0,180 
1,296 0,189 

Die Gesamtproduktion der deutsehen Holzstoffabriken betrug: 

1912 
1913 
1914 
1915 
1916 

675745 t 
673868 t 
587122 t 
515229 t 
554237 t 

weiBer 
547596 t 
550368 t 
479778 t 
409878 t 
442735 t 

davon 
brauner Holzstoff 

128 149 t 
123500 t 
107344 t 
105351 t 
III 502 t 

Die Produktion an Papier betrug 1913 1611200 t, an Pappe 369500 t. 

Tabelle 7. 

Einfuhr und Ausfuhr von Zellulose und Holzstoff. 
_.- -

Zellulose Holzstoff 

Jahr Einfuhr I Ausfuhr Einfuhr I Ausfuhr 

1000 dz I Mill. M. I 1000 dz I Mill. M. 1000 dz IMill. M·11000 dz I Mill. M. 

1889 56 I 406 I 48 I I 81 I 
1890 76 

I 
381 

I 

91 

I 
62 

1891 77 467 65 52 
1892 122 496 134 72 
1893 109 520 210 70 
1894 73 481 79 59 
1895 123 495 70 70 
1896 158 3,64 499 12,47 73 0,74 71 0,86 
1897 177 4,06 550 13,75 99 0,94 57 0,68 
1898 182 4,00 567 13,61 III 1,06 30 0,~6 
1899 184 4,04 583 13,99 86 0,82 30 0,36 
1900 226 I 4,74 666 16,65 148 1,99 69 0,97 
1901 321 6,52 553 12,72 280 3,78 67 0,94 
1902 219 4,06 755 15,76 68 0,71 88 0,88 
1903 275 4,92 665 13,71 138 1,25 67 0,67 
1904 473 8,95 637 13,39 234 2,11 66 0,73 
1905 329 

I 
6,26 654 13,74 169 1,61 43 0,47 

1906 331 6,22 666 .20,47 138 1,36 38 0,40 
1907 386 I 7,12 931 19,56 144 1,52 30 0,36 
1908 344 6,18 1228 25,79 106 1,06 48 Q,55 
1909 326 5,64 1473 29,49 84 0,59 75 0,58 
1910 360 5,87 1708 32,58 41 0,29 56 0,52 
1911 473 8,01 1659 31,19 152 1,37 58 0,60 
1912 I 487 8,49 

I 

1758 52,34 83 0,83 69 0,74 
1913 513 I 9,04 1795 35,24 36 0,36 75 0,65 
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Der Einfuhr von Papierholz steht eine bedeutende Ausfuhr von Zelluloile 
gegeiliiber. 1m Zeitraum 1911/13 wurden durchschnittlich-jahrlich 1737000 dz 
ausgefiihrt und 491000 dz eingefUhrt, somit Mehrausfuhr 1246000 dz. Zu 
ihrer Erzeugung waren 585620 fm Holz erforderlich (1 dz trockener Sulfitzell
stoff = 0,47 fm Holz). 

Die Einfuhr und Ausfuhr von Holzstoffunterliegt groBen Schwan
kungen, ist aber an sich nicht bedeutend. Die Mehreinfuhr betrug 1911/13 
23 000 dz jahrlich = 5980 fm Holz. 

Von der Mehreinfuhr an Papierholz gingen mithin rund 580000 fm 
in Form von Zellulose und Holzschliff wieder an das Ausland zuriick. 

Empfangslj1nder fiir deutsche :Zellulose sind Frankreich, GroBbritannien, 
Vereinigte Staaten, Italien, Belgien usw., fUr Holzstoff GroBbritannien. 

In der Handelsstatistik ist "Zellulose, Stroh-, Esparto- und anderer Faser
stoff" zusammengefaBt. 

F. Eisenbllhnschwellen. 

Die Hauptholzarten fiir die Herstellung von Eisenbahnschwellen sip.d die 
Kiefer und die Buche. Beide Holzarten werden aber nur impragniert verwendet. 
Die Eichenschwelle tritt, weil zu teuer, immer mehi' zuriick. Zu Schwellenholz 
werden nur Stammteile verwendet, welche zu Sagholz nicht geeignet sind, 
Qualitatsholzer sind fiir die Schwellenherstellung zu teuer. Die Ausbeute an 
Schwellen aus dem Rundholzstiick ist ungiinstig (54-60%, bei starkeren Rund
holzstiicken weniger; ganze Schlage 42-50%. Aus 1 cbm ergeben sich rund 
6 deutsche Normalschwellen). Daher wird an Stelle der hochwert.igen deutschen 
Kiefer minderwertigeres russisches und polnisches Holz zur Schwellenherstellung 
verwendet. 

Mit der Holzschwelle steht die Eisenschwelle in starkem Wettbewerb. Welche 
von beiden den Vorzug verdient, ist bestritten. Auf den badischen Eisenbahnen 
liegen fast nur Eisenschwellen, auf den sachsischen fast nur Holzschwellen. 

Zu beachten ist, daB in der folgenden Statistik nur die fertig zugerichteten 
Schwellen enthalten sind. Wieviel auslandisches Rundholz zur Herstellung 
von Schwellen in Deutschland verwendet wird, ist nicht nachweisbar. 

Einfuhr und Ausfuhr von zugerichteten Holzschwellen. 

1907 1908 1909 1910 1 1911 1912 1913 

Holzart 

i I 
s 

i I 
.§ .. I .§ ..., 

I ~ I ~ I 
.E 

..., 
I .;:; 

~ I 
.§ .... 

~ ~ ~ I~ ~ ~ § ; § ~ - I _ 

Einfuhr. 

!~~~h: : : : : 13~~:~ll~;~13~:~IIJ:~12:~:~17~~ 11!~::14~~ 11~~:ii 5~~ 11~~:~15~~ 12~~:516~~ 
Zusammen 1434,1112751405,1111811297,218751165,11490 1203,31602 1201,615961233,11688 

Ausfuhr. 

hart und weich. 1 70,61 2121102,91 3091 83,112491 63,61 191! 57,411721 59,5: 1791 77,3; 232 

Mehreinfuhr. 

1m ganzen .. 1363,5110631302,21 8721214,116261101,51299114,5,914301142,114171155,81456 

Getrankt waren 1907-1913 356, 791, 358, 367. 1066, 415. 157 t. also sehr 
wenig. 
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Als Bezugslander kommen nur in Betracht RuBland (1907-1913 hart 
45,6, 52,0, 30,0, 14,1, 16,8, 17,5, 20,2, weich 307,2, 294,8, 233,5, 122,7, 151,0, 
144,1, 140,9 Tausend t) und Osterreich-Ungarn (1907-1913 hart 6,4, 7,1, 
9,2, 0,7, 0,9, 1,3, 3,0, weich 71,8, 49,3, 30,2, 26,6, 33,5, 38,2, 68,1 Tausend t). 
Die hart en Schwellen lieferte groBtenteils RuBland. 

Die Schwellenausfuhr geht hauptsachlich nach England und Belgien. 
Die Mehreinfuhr von Schwellen ist in den letzten Jahren betrachtlich zu

ruckgegangen wegen des Vordringens der Eisenschwelle und der inlandischen 
Buchenschwelle. 

G. Grubenholz. 

Der Bergbau verbraucht Holz fur die Herstellung und Unterhaltung der 
dauernden Betriebsanlagen (Grubenschnittholz) lmd auBerdem Holz von spe
zifischen Abmessungen (schwaches Rundholz) fUr den Abbau und Ausbau der 
Streck en und Stollen. Die letzterem Zwecke dienenden Holzsortimente werden 
gemeinhin als Grubenholz bezeichnet. 

Die wichtigsten Bergwerksbetriebe sind der Steinkohlen-, Braunkohlen-, 
Eisenerz- und Kalibergbau. Letzterer kommt als Grubenholzkonsument kaum 
in Betracht. 

Nach M. Lincke 1) betrug 1912 der Gesamtholzverbrauch fur 100 Tonnen 
geforderter Kohle und Eisenerz im 

Oberschlesischen Kohlenbezirk 
Niederschlesischen Kohlenbezirk . 
Ruhrkohlenbezirk . 
Wurm-Kohlenbezirk 
Saar-Kohlenbezirk . 
Braunkohlenbergbau 
Eisenerzbergbau . . 

2,27 fm 
5,11 " 
3,13 " 
2,87 " 
2,89 " 
2,37 " 
1,25 

Danach berechnet sich fur das Jahr 1913 ein Gesamtholzbedarf 

im Steinkohlenbergbau von 5,627 Mill. fm 
" Braunkohlenbergbau " 0,912 " 
" Eisenerzbergbau "0,358,, " 

Sa. 6,897 Mill. fm 

Hiervon entfallen 71,3% auf das Grubenholz im eigentlichen Sinne, 
d. s. 

4 917 000 = rund 5 000 000 fm. 

Diese Holzmengen stellen das gebrauchsfertig zugerichtete Material vor, 
also entrindet und zu 'einem erheblichen Teil in der Langsrichtung gesagt. Von 
dem im Wald verkauften Grubenholz gehen fUr Rinde und ausgeschossene 
Stucke etwa 18% abo Die Waldholzmasse ist also groBer als die wirklich ver
brauchte Grubenholzmenge. 

1m rheinisch-westfalischen Kohlenbezirk betrug nach genauen Ermittlungen 
der Grubenholzverbrauch im Jahre 1913 3615000 fm; fur das Jahr 1885 be
rechnet er sich auf 969000 fm. Das schwache Grubenholz von 5-14 cm Durch
messer macht in Rheinland-Westfalen uber die HaUte des Gesamtverbrauchs 
an eigentlichem Grubenholz aus. 

1) M. Lincke, Das Grubenholz von der Erziehung bis zum Verbrauch. Berlin 1921. 
- Diehl, Forstliche Mitteilungen (Beilage zur "Holzwelt") 1918, Nr. 14-17; 1919, Nr. 1. 
- Eulefeld, Mitt. d. Deutschen Forstvereins 1912, Nr. 2/3. 

Endres, Forstpolitik. 2. Auf!. 39 
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Nach Diehl verteilte sich del' gesamte Holzvel'bl'auch des deutschen Bergbaues im 
Jahre 1917 im Gesamtbetrage von 6620000 fm auf folgende Sortimente: 

1. Eigentliehes Grubenholz: 
a) Stempelholz (Kappen, Stangen, PfloekhOlzer), 0,5-7 m lang, 

7-30 em stark; Waldsortiment: sehwaehe Stiimme, Derb
stangen, Sehichtnutzholz . . . . .. . . . . . . . . . . . 

b) Spitzenholz (Seheiden, gerissene Pfiihle), 0,95-1,95 m lang, 
3-12 em stark; Waldsortiment wie unter a, sowie stiirkere 
Reisstangen und Nutzreiskniippel . . . . . . . . . . . . . 

e) Sehalholz (HalbhOlzer, zweiseitig besehnitten), 1,5-3 m lang, 
10-24 em stark; Waldsortiment wie unter a ....... . 

d) Sehwellchen (Kniippelstege), 0,95-":"3,50 m lang, 10mal 13, 
13mal 16 cm beschlagen; Waldsortiment wie unter a . 

e) Pfeilerholz, d. i. Seheit- und Kniippelholz, 1-1,90 m lang, 
7-20 em stark ................. . 

Sa. 
Vom Gesamtverbraueh zu 5700000 fm trafen auf Kiefer 

82,5%, Fiehte 15,3%' Tanne und Larche 0,2%, Eiche 1,3%, 
Buche 0,4%' anderes Laubholz 0,2%. 

2. Grubenschnittholz: 
Zu Schachtholz, Baggersehwellen, Spurlatten, Fahrtenbiiumen, 
Stegen, Fahrtensprossen, Brettel'll und Bohlen, Sehwarten, Werk
zeugholz werden Kanth6lzer, besiiumte und unbesiiumte Bretter, 
Bohlen usw. gebraueht . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vom Gesamtverbraueh zu 920000 fm trafen auf Kiefer 
60,7%, Fichte 28,9%, anderes Nadelholz 1,3%, Eiehe 6,7%, 
Buche 2,1 %, anderes Laubholz 0,3%. 

Nadelholz LnubhoIz 
1000 fm 

5070 26 

264 30 

250 5 

11 14 

5 25 
5600 . 100 

835,7 84,3 

Zusammen 6435,7 184,3 

Die Zechenverwaltungen beziehen del' Regel nach das gebrauch13fertige 
Grubenholz durch den Grubenholzhandel auf Grund von Lieferungsvertragen. 
Diesel' ist in groBeren Verbanden organisiert und verfiigt iiber Sammellager 
von Grubenholz, urn den nach Menge und Sortimenten stark wechselnden 
Bedarf del' Zechen (Machtigkeit del' F16ze) auf Abruf befriedigen zu konnen_ 
Die direkte Belieferung del' Gruben durch den Waldbesitz bietet gewisse Schwie
rigkeiten. Es sind abel' in del' letzten Zeit groBe Zechen dazu iibergegangen, 
sich ihr Grubenholz direkt zu beschaffen, auch durch Erwerb von Waldungen. 

Zolltarifarisch genieBt das aus dem Ausland eingefiihrte Grubenholz keine 
Vergiinstigung. Die besondere Anschreibung im Statistischen Warenverzeichnis 
erfolgte erst seit dem Jahre 1907. Es ist sichel', daB die im Spezialhandel aus
gewiesene Einfuhr von Grubenholz die wirklich importierte Menge nicht er
schopft, da auch anderes eingefiihrtes Rundholz und Brennholz Grubenzwecken 
zugefiihrt wird. 

Die Grubenholzeinfuhr betrug in lOOO t: 

Hiervon aus 
Jahr 1m ganzen Osterreich- I Niederlande RuBland Ungal'll Schweden 

1907 161 75 76 8,7 
1908 362 212 132 17,6 
1909 337 193 131 13,3 
1910 267 155 104 6,9 
1911 282 186 92 2,1 2,1 
1912 271 108 159 2,1 1,9 
1913 238 75 159 0,5 2,6 
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Rechnet man 1 Tonne = 2 fm, dann betrug die ausgewiesene Einfuhr 1913 
476000 fm, d. s. 6,9% des Gesamtholzverbrauches und 9,5% des Grubenholz
verbrauches im engeren Sinne. 

Eine Ausfuhr ist nicht ausgewiesen. Nach einer Umfrage Diehls bei den 
beteiligten Firmen wurden ungefahr ausgefiihrt in loOO Festmetern (nicht 
Tonnen): 

1m ganzen 
Davon nach 

Niederlande GroB
britannien Belgien 

1912 90,5 52,2 35,5 2,8 
1913 125,6 52,6 71,0 2,0 
1914 80,0 52,7 26,5 0,8 

England nimmt hauptsachlich schwaches Grubenholz abo 

H. Eiehene Falldauben. 

FaBholz lieferten in den letzten Jahren vor dem Krieg hauptsachlich RuBland 
und die Vereinigten Staaten, wahrend die Einfuhr aus Osterreich-Ungarn immer 
mehr zuruckging. 

Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr 

Jahr ;:I 
I 

;;;j ;:I ;;;j Jahr ;:I ;;;j ;:I ;;;j 00) 00) 00) 00) 
0;:1 

S 
0;:1 

~ 
0;:1 

:=i o§ 
~ 

0;:1 0;:1 0= ..... 0 ..... ~ ..... 0 
~ 

:=:0 
E-i ~ E-i E-i 

1886 56 5,7 15 1,6 1900 53 6,9 2,9 0,5 
1887 58 5,8 17 1,7 1901 45 5,4 2,2 0,3 
1888 49 5,0 12 1,3 1902 34 4,1 2,3 0,3 
1889 49 5,4 3 0,4 1903 32 4,2 1,8 0,3 
1890 38 4,2 3 0,6 1904 48 6,4 2,3 0,4 
1891 51 ·5,6 4 0,6 1905 42 6,3 3,1 0,5 
1892 43 4,5 3 0,5 1906 52 7,0 2,2 0,3 
1893 48 5,1 3 0,5 1907 42 6,2 2,2 0,3 
1894 39 4,1 2 0,3 1908 37 5,5 1,8 0,3 
1895 50 5,3 2 0,3 1909 40 5,9 2,1 0,4 
1896 60 6,6 2,1 0,3 1910 35 5,6 3,1 0,63 
1897 67 7,4 2,0 0,3 1911 39 6,6 3.,5 0,79 
1898 74 9,3 3,3 0,5 1912 41 7,9 2,6 0,59 
1899 60 7,5 2,7 0,4 1913 44 8,3 2,2 I 0,46 

5. Die Einfuhr und Ausfuhr von Nutzholz in das deutsche Wirt
. schaftsgebiet 1907 -1913, umgerechnet in Rohholz. 

Wegen der groBen Bedeutung, welche die Holzeinfuhr vor dem Krieg noch 
auf lange Zeit hinaus fur die Beurteilung der Holzbilanz Deutschlands in normalen 
wirtschaftlichen Zeiten haben wird, seien im folgenden noch Einzelnachweise 
gebracht. 

In den 7 Jahren 1907-1913 betrug durchschnittlich-jahrlich in Rohholz 
ausgedriickt 

die Nutzholzeinfuhr 
die Nutzholzausfuhr. . . 
die Nutzholzmehreinfuhr . 

15128000 fm 
901 000 " 

14227000 " 
39* 
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Davon entfielen auf 

Nadelholz 
fm 

in der Einfuhr . . 13711 000 = 90,7 % 
in der Ausfuhr . 754000 = 83,8% 
in der Mehreinfuhr 12957000 = 91,1 % 

Laubholz 
fm 

1314000 =8,7% 
141000 = 15,6% 

1173000= 8,3% 

SpezialhOlzer 
fm 

102800 = 0,6% 
5300= 0,6% 

97500= 0,6% 

Die Mehreinfuhr des Nadelholzes betragt mit 91 % das ElHache der Laub
holzeinfuhr, ein Beweis, wie stark der Bedarf an Nadelholz den des Laubholzes 
iiberwiegt. 

Auf die einzelnen Sortimentsarten verteilte sich im Durchschnitt der 
Jahre 1907-1913 die Ein- und Ausfuhr wie folgt: 

Einfuhr 
I 

Ausfuhr 
Mehr-

Einfuhr Ausfuhr 
Mehr-

einfuhr einfuhr 

S S S .. .. .. .... .... .... 
~ 0 0 0 

0 ~ 0 ~ 0 Q 0 ;t- o ~ 0 ~ 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

Rohnutzholz . 5845 38,6 298,7133,2 5546139,0 3584149,3 190144,0 3394149,6 
Beschlagenes 1083 7,2 27,8 3,1 1055 7,4 4021 5,5 11 2,6 391 5,7 
Schnittholz . 6032 39,9 445,8 49,5 5586 39,2 220430,3 166 38,4 2038 29,8 
FaBholz ... 111 0,7 12,8 1,4 98 0,7 45 0,6 6 1,3 39 0,4 
Korbweiden . 16 0,1 22,2 2,5 -6 -0,0 7 0,1 11 2,6 -4 -0,0 
SpezialhOlzer 103 0,71 5,2 0,51 98 0,7 67 0,91 4 0,9 63 0,9 
Papierholz 1938 12,8 88,6 9,8 1850 13,0 969 13,3 44 10,2 925 13,6 

Sa. 1151281 1001901,1 1 1001142271 100172781 10014321 100168461 100 

Die Holzeinfuhr und Aus£uhr in das deutsche Wirtschaftsgebiet, 
in 1000 fm Rohholzausgedriickt. 

Holzgattung 11904119051190611907119081190911910 11911 1191211913 

A. Einfuhr. 

I. Rohnutiholz hart I 1291 1521 2201 3011 2631 2291 2511 2731 3391 292 
weich 1 4253· 4552 5394 5937 5374 5 372 5271 5722 5 659 5 630 

Sa. I 

II. Beschlagen hart 
weich 

Sa. II 

III. Schnittholz hart 
weich 

Sa . III 

IV. FaBholz . . ... 
sw., V. Korbweiden u 

Holzwolle • 
VI. Spezialholzer 

VII. Papierholz . ... 

4382 4704 

95 95 
1261 1295 

1356 1390 

203 215 
4687 4834 

489015049 

131 115 

51 
8 

72 67 
606 779 

5614 6238 5637 56011 5522 5995 599815922 

92 102 101 1001 93 91 111 124 
1106 1093 968 1116 1054 991 8671 772 

1198 1195 1069 1216 1147 10821 978 896 

300 349 3361 276 233 238 292 244 
6081, 6270 5357 5297 5560 60011 6120 5653 

6381 6619\5693 5573 579316239 6412 5897 

141 121 106 ilO 95 107 113 123 

14 151 11 
10 161 17 21 22 

104 97 129 120 87 89 101 96 
1208 1491 1667 2131 1939 1544 2225 2570 

Sa. I-VII 111442112 112114650115776114312114761114599115073115848115526 
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Holzgattung /1904/1905/1906/190711908/1909 i 1910 /1911 1191211913 

B. Ausfuhr. 

I. Rohnutzholz hart I 27,91 29,81 28,11 31,71 31,91 30,8/ 37,11 39,71 39,91 52,2 
weich 216,7 218,5 202,7 178,7 186,1 213,7 273,0 285,6 329,3 361,4 

Sa. I 244,61248,3 230,8 1210,4/218,0 244,51 310,1 325,3 369,21 413,6 

14,31 10,3 hart 24,7116,5 11,2 9,2 6,5 7,6 '7,6/ 10,3 
weich 8,9 15,6 17,4 20,41 22,3 15,01 19,2 11,6 8,4 29,1 

II. Beschlagen 

Sa. II 23,21 25,9 42,1 36,91 33,51 24,21 25,7 

hart 77,01 70,3 37,2 38,8 34,0 I 41,0 44,4 
weich 299,7 252,7 275,6 352,11487,7 415,51399,3 

III. Schnittholz 

S a. III 376,71323,0 312,81 390,9 521,7 456,5 443,7 

IV. FaBholz .. 
V. Korbweiden 

VI. SpezialhOlzer 
VII. Papierholz . 

· . . 16,91 
usw.. 10,0 I 

'1 2,4 · . . 76,7 

18,2 18,21 
11,4 18,8 
3,2. 6,71 

71,21 68,9 

16,0 12,6 12,4 14,4 
19,1 15,8 16,6 19,4 
5,5 4,71 4,7 4,81 

78,9 87,4 76,0 66,0 

19,21 16,0 39,4 

44,2 51,5 60,8 
348,41361,1 441,7 

392,61 412,6 502,5 

12,9 11,5 9,8 
22,7 27,2 34,8 
4,9 6,2 6,0 

89,9 1 88,0 133,7 
I 

Sa. I-VII 1750,51701,2/698,31757,71893,71834,91884,11867,51930,711139,8 

C. lliehreinfuhr. 

Zusammen 110 691111411113 952115 018113 418113 926113 715114205114917114386 

Die Holzeinfuhr, III 1000 fm Rohholz ausgedruckt, aus den nach
genannten Staaten. 

Holzga ttung / 1904 1 1905 1 1906 1 1907 1 1908 1 1909 1 1910 1 1911 1 1912 1 1913 

A. Rulliand (ohne Finnland). 

I. Rohnutzholz hart I 32 I 35 / 70 1 119 /107 I 99 1 115 1 119 1 167 1 126 
weich 2009 2272 2917 3395 3067 3238 3047 3327 3304 3216 

Sa. I 

II. Beschlagen hart 
weich 

Sa. II 

III. Schnittholz hart 
weich 

S a. III 

IV. FaBholz . . · .. 
V. Korbweiden u 

Holzwolle . 
sw., 

VI. SpezialhOlzer 
VII. Papierholz . 

2041 

39 
675 

714 

3 
652 

655 

25 

1 
0 

163 

2307 2987 3514 

48 52 36 
676 545 544 

724 597 580 

7 47 124 
771 1326 1941 

778 1373 2065 

19 30 45 

3 0 1 
0 0 0 

256 641 819 

3174 3337 
1
3162 3446 3471 3342 

52 41 I 28 23 25 30 
506 638 , 553 505· 412 333 

558 i 679 581 528 : 437 363 

130 1 91 56 58 I 74 72 
1795 1880 1727 1765 2019 1671 

1925 1971 1783 1823 2093 1743 

37 63 37 36 98 60 

1 0,6 0,1, 0,0 0,0 0,0 
0,1 0,0 0,11 0,0 0,0 0,0 

1077 1612 1416 11163 1713 2044 

Sa. I-VII ~~~~t:135~~ 140~~ 156~~ 1
70ii 1677~ 1766~ 1698~ 1699~ 1781~ 1755~ 
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Holzgattung 11904119051190611907119081190911910 119II 1191211913 

L Rohnutzholz hart 
weich 
Sa. I 

hart 
weich 

II. BeschIagen 

Sa. II 

III. Schnittholz hart 
weich 

S a. III 

IV. Fallholz . . · .. 
V. Korbweiden 

VI. Spezialholzer 
VII. Papierholz • 

usw .. 
· .. 
· .. 

. fuhr Sa. I-VII Em 
Au sfuhr 

L Rohnutzholz hart 
weich 
Sa. I 

hart 
weich 

II. BeschIagen 

Sa. II 

III. Schnittholz hart 
weich 

S a. III 
IV. Fallholz •. 

V. Korbweiden, 
wolle .•. 

VI. Spezialholzer 
VII. Papierholz • 

Holz-

· .. 
· .. 

Sa. I-VII Einfuhr 
Au sfuhr 

I. Rohnutzholz hart 
weich 
Sa. I 

II. BeschIagen hart 
weich 
Sa. II 

III. Schnittholz hart 
weich 

S a. III 

IV. Fallholz .. 
V. Korbweiden, 

wolle ... 
VI. SpezialhOlzer 

VIL Papierholz . 

· .. 
Holz-
· .. .' .. 
· .. 

infuhr ·Sa. I-VII E 
A usfuhr 

B. ijsterreieh· Ungsrn. 

55 1 70 98 122 1 99 I: 77 1 82 I 88 1 97 1 91 2170 2157 2435 2459 2215 2054 2083 2232 2194 2192 
2225 2227 2533 2581 1231412131 1216512320 2291 

1

2283 41 31 20 18 17 18 19 19 17 15 
337 350 232 165 156' 161 145 131 99 I 68 
378 381 

1

252 
183 

11731179 
164 150 

1
116 I 83 

95 95 126 II8 106 90 89 87 96 74 
1223 1264 1557 1309 . 9II 859 964 953 723 839 
1318 1359 1683 1427 11017 949 1053 1040 819 913 

74 65 65 43 29 21 18 22 30 21 
I 2 5 4 3 3 2 I 3 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

352 326 401 502 521 481 495 367 513 521 
4348 4363 4939 4740 14057 3762 3896 

1
3900 

3771 3824 
56 68 74 55 55 58 65 68 73 76 

C. Sehweden. 
-

-1,91 -1,4 
- -1,41 0,0 0,0 0,1 0,5 -

3,1 4,6 1,1 2,3 6,1 II,4 7,7 

3,1 
_1'91_1,4 

4,6 1,4 1,1 2,3 6,2 11,9 7,7 

- - - - - - - -
134 161 169 210 155 148 186 171 180 190 

134 I 161 169 210 155 11481186 171 180 1190 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,8 0,7 

1347 1377 1491 1448 1088 1020 1164 1235 1342 1107 

1347 1377 1491 1448 1088 1020 11164 1235 1343 1108 

4;0 1,5 1,3 2,0 0,7 - 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,1 0,1 0,9 0,0 0,3 0,5 0,2 
- - - - - - - - - -

2,1 1,2 10,2 - - 0,7 0,1 - - 0,4 

1490 1542 1673 1665 1245 1171 1353 1413 1535 11305 
4,3 5,4 7,5 6,2 5,3 4,9· 5,7 5,1 5,2 7,0 

D. Norwegen. 
0,0 0,0 

-3,11 
- - 0,1 

-0,71 
-

'-0,21 
0,2 

7,1 8,8 1,1 0,7 0,9 0,1 0,3 

7,1 8,8 3,1 1,1 0,7 1,0 0,7 0,1 
0,21 

0,5 

- - - - - - - - -
0,0 0,0 10,3 13,5 13,5 14,4 11,9 II,9 11,0 II,3 

0,0 0,0 10,3 ~3'51 ~3,5 14,4 II,9 II,9 ~1,01 II,3 

- - 0,0 - - - -
138 129 131 131 107 80 69 80 55 44 

133 129 131 131 107 80 69 80 ~51 44 

- - - - - - - - 0,0 

=9,11 
1,5 1,3 . 2,0 2,4 0,5 0,2 5,7 9,1 8,2 

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
147 139 1147 148 122 1 96 87 1101 1 75 )1 64 

2,0 3,7 2,4 1,9 2,0 2,1 2,2 1,6 2,0 3,5 
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Holzgattung 11904119051190611907119081190911910 11911 1191211913 

E. Vereinigte Staaten. 

I. Rohnutzho1z hart I 
weich 

21,9/ 24,4/ 23,8/ 22,3/ 25,3/ 28,1/ 36,3/ 31,5/ 42,5 
24,1 18,4 35,5 36,1 33,3 46,7 50,3 49,3 61,3 

Sa. I 

II. Beschlagen hart 
weich 

III. Schnittholz 

Sa. II I 
hart 
weich 1 

S a. III 

IV. FaLlholz . . 
V. Korbweiden, 

wolle ... 
VI. Spezialholzer 

VII. P.apierholz . 

· .. 
Holz-

: : : I 

-

-
-
-

-
-

-

-

-
-
-

46,01 42,8 

5,0 1I,1 
17,41 23,8 

22,41 34,9 

87,4 101,4 
633,81 728,1 

721,2 829,5 

26,1 39,9 

0,1 -
10,5 13,8 
- 2,6 

59,3 58,4 58,6 74,8 86,6 SO,8 103,8 

40,1 25,0 30,2 34,7 23,8 35,1 32,5 
34,9 28,2 23,2 25,4 21,7 16,5 17,5 

75,01 53,21 53,4 60,1 45,51 51,6 50,0 

81,7 76,41 66,7 63,5 67,2 92,7 71,3 
601,21 686,7 616,1 752,0 857,411093,1 800,9 

682,9 763,1 692,8 815,51 924,6 1I85,S S72,2 

24,9 36,0 25,1 37,9 48,1 34,5 40,5 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 
17,6 22,9 20,4 10,8 13,0 10,9 11,4 
- - -I - - - -

Sa. I - VII Einfuhr 1 
Ausfuhr 1 826,31 963'°1 859,71 933,61 850,31 999,11 1I17,81 1363,61 1077 ,9 

- 4,2 4,5 1,8 1,5 3,1 2,6 4,6 7,5 

F. Finnland. 

I. Rohnutzholz hart I I ° 0/ - / / / /. / / / weich 26,7\ 70:1 3,7 -2,8 -2,3 -3,6 -0,5 -0,4 -0,4 2,8 

Sa. I 

hart 
weich 

II. Beschlagen 

Sa. II 

III. Schnittholz hart 
weich 

Sa . III 

IV. FaLlholz . . 
V. Korbweiden, 

wolle ... 
VI. SpezialhOlzer 

VII. Papierholz . 

· .. 
Holz-

· . -I · .. 

26,71 70,1 

iOO,31 
-
91,1 

100,3 91,1 

- -
446 445 

446 I 445 

0,9 1,4 

0,0 -
- -
85 196 

3,7 
_2'81 

2,3 

- -
124,8 123,81 107,6 

124,81123,81 107,6 

- 081-454 I 506' 492 

454 1 506 492 

0,8 - 0,9 

- - -
- - -

151 169 69 

_3'61 
0,5 0,4 0,4 2,8 

- - - -
129,81 125,7 147,5 141,2 145,6 

129,81 125,71147,5 141,2 145,6 

564 1556 1 786 
- -

691 1028 

I 564 556 786 691 11028 

- - - 0,0 -

- 0,1 0,2 0,1 0,0 
- - - - -
37 28 , 13 I - 5 

Sa. I-VII Einfuhr 1660 1803 1735 1802 1671 1734 1710 1947 1833 11181 
Ausfuhr 0,3 0,4 0,5 1,2 1,3. 1,4 1,5 1,4 1,9 2,4 

Von der eingefiihrten Holzroenge lieferten 1907/13 durchschnittlich-jahrlich 
in Rohholz ausgedriickt: 

RuBland .... 
Osterreich -Ungarn 
Schweden. _ . . 
Vereinigte Staaten. 
Finnland ... 
Norwegen .. _ 
Andere Staaten 

Sa. 

7257000 fro = 48,1 % 
3993000" 26,3% 
1 384000 9,2% 
1029000" 6,8% 

840000 5,6% 
99000" 0,6% 

526000 3,4% 
15 128 000 fro = 100% 
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Von der russischen Einfuhr entfielen auf Rohholz 46,1 oro, auf vor
~earbeitetes Holz 33,7% und auf Papierholz 19,4%. Von 1907 ab forcierte 
RuBland pl6tzlich die Schnittholzausfuhr nach Deutschland, konnte aber bis 
1913 den Stand von 1907 nicht mehr iiberschreiten. Dagegen stieg die Papier
holzeinfuhr von 1907 auf 1913 um das 21i2£ache. Rohholz und Papierholz 
machten im Jahre 1913 71,3%, das vorgearbeitete Holz 27,9% der gesamten 
russischen Holzeinfuhr aus. 

Osterreich-Ungarn muBte von 1905 ab gegeniiber dem machtigen Wald
land RuBland in der Holzversorgung Deutschlands zuriicktreten. Die Einfuhr 
zeigte von 1906 ab die l'endenz zum Sinken im ganzen und bei den einzelnen 
Sortimenten. 

Von der Einfuhr trafen 1907/13 auf Rohholz 57,5%, auf vorgearbeitetes 
Holz 29,5% und auf Papierholz 12,1%. Die Schnittholzeinfuhr sank von 
1907 ab bedeutend, ebenso die Einfuhr des beschlagenen Holzes. 

Sch wedens Export nach Deutschland besteht wegen des Schiffstransports 
und der hohen Entwicklung seiner Sageindustrie fast ausschlieBlich in ge
schnittenem Hol~. Dieses und das beschlagene Holz bezifferten 1907/13 99,8 % 
der gesamten Einfuhr. 

Die Vereinigten Staaten sind mit Ausnahme des Papierholzes mit allen 
Sortimenten an der Einfuhr beteiligt. Wegen des Seetransportes iiberwiegt 
aber die Schnittware. Auf das Rohholz, das aber wegen des Transportes auch 
schon Balkenform hat, entfielen 7,2%, auf das geschnittene und beschlagene 
Holz 87,6%. 

Finnland kommt als Vberseeland nahezu ausschlieBlich fiir geschnittenes 
und beschlagenes Holz in Betracht. Bemerkenswert ist, daB 1913 die finn
landische Einfuhr 1181000 fm in Rohholz betrug und daB von 1904-1908 
dieselbe sich auch auf nicht unbedeutende Mengen Papierholzes erstreckte 
(s. S. 606). 

Norwegen spielt im deutschen Holzimport eine untergeordnete Rolle. Er 
ist im Riickgang begriffen. 

6. Weiches und hartes Holz, weiches und hartes Laubholz, 
Spezialholzer. 

A. Ubersicht. 

Die Scheidung der Einfuhr in Weichholz und in Hartholz erfolgte in der 
Handelsstatistik erstmals von 1880-1884 und dann wieder seit 1901. 

Zum weich en Holz zahlen aIle Nadelh61zer und von den Laubh61zem die 
Birke, Erle, I ... inde, Pappeln (auch Aspe, Espe, Zitterpappel), RoBkastanie und 
Weiden, zu den harten aIle iibrigen Laubh61zer. 

Die harten und weich en Laubh61zer sind in der Statistik noch weiter aus
geschieden; besonders genannt sind Eichenholz, "Buchen- und anderes Hart
holz", NuBbaumholz, harte Eisenbahnschwellen und Holzpflasterkl6tze, FaB
holz aus Eichenholz, Buchen- und anderem Hartholz, wahrend das "weiche 
Laubholz" zusammengefaBt ist. 

In Rohholz ausgedriickt betrug im Durchschnitt des Zeitraumes 1907/13 
jahrlich 

die Einfuhr 
die Ausfuhr 
die Mehreinfuhr 

an hartem 

773000 
105000 
668000 

weichem Laubholz 
541000 
36000 

505000 

zusammen 

1314000 
141000 

1173000 
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Die gesamte Lau bholzmehreinfuhr belief sich demnach jahrlich 
auf 1173000 fm, d. s. 8,26% der Mehreinfuhr an Gesamtnutzholz zu 
14227000 fm. 

An der Laubholzeinfubr ist das harte Holz mit 58,9%, das weiche mit 41,1 %, 
an der Ausfuhr das harte mit 74,3%, das weiche mit 25,7%, an der Mehreinfuhr 
das harte mit 56,9%, das weiche mit 43,1 % beteiligt. Das Hartholz ist mithin 
bei der Einfuhr und bei der Ausfuhr im nbergewicht. 

Die Spezialliolzer sind in diesen Zahlen nicht enthalten. 

B. Hartes Laubholz. 

Die Hartholzeinfuhr zeigte eine Tendenz zum Sinken, wahrend die Ein
fuhr des weich en Laubholzes stetig gestiegen ist. 

Fiir die einzelnen Jahre ergibt sich folgende "Obersicht in 1000 fm 
Rohholz: 

Sortiment 11907119081190911910 11911 11912119131 Mittel 

.A. Einfuhr. 

Roh ... 301 263 "\ 229 251 
273

1 

339 
292

1 

278 
Beschlagen 102 101 100 93 91 111 124 103 
Gesagt .. 349 336 I 276 233 238 I 292 244 I 281 
FaBholz . 121 106 110 95 107 113 123 111 

Sa. 873 715 672 709 855 783 773 
% der Gesamtnutzholzeinfuhr • 5,5 1 

806
1 5,6 4,9 4,6 4,7 1 5,4 5,1 

1 5,1 

Roh ... 
Beschlagen 
Gesagt .. 
FaBholz . 

B. Ausfuhr. 

31,7 I 31,9 
16,5 11,2 

I 38,8 1 34,0 
16,0 12,6 

Sa. 1103,0 I 89,7 

30,8 37,1 39,7 I 39,9 I 52,2 1 37,6 
9,2 6,5 7,6 7,6 I HI,3 9,8 

41,0 44,4 44,2 1 51,5 I 60,8 I 45,0 
12,4 14,4 12,9 11,5 9,8 12,8 

I 93,4 1102,4 1104,4 1110,5 1133,1 1105,2 

c. Mehreinfuhr. 

Zusammen 1770 1716 1622 570 1605 1744 1650 1668 

Eichenholz. Es betrug im Durchschnitt jahrlich 1907/13 in Rohholz 

die Einfuhr . . 
die Ausfuhr . . 
die Mehreinfuhr 

466000 fm 
48000 " 

418000 " 

Dazu kommen noch die nicht besonders ausgeschiedenen Eisenbahnschwellen 
und kleinere Mengen anderer Sortimente, die mit dem "anderen Hartholz" 
zusammengefaBt sind .. lm ganzen kann man die Mehreinfuhr auf 500 000 fm 
in Rohholz veranschlagen. Nicht beriicksicMigt sind die Holzwaren, wie 
Furniere. 

Fiir die einzelnen Jahre ergibt sich folgende nbersicht in Tausend Fest
metern Rohholz: 
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Sortiment 

Roh .... 
Beschlagen . 
Geschnitten . 
Fa.6holz ... 

Roh .... 
Beschlagen . 
Geschnitten . 
Fa.6holz .. 

Holzhandel und Holzpl'Oduktion. 

11907119081190911910 119uI1912119131 Mittel 

Sa. 

Sa. 

A. Einfuhr. 

201 159 130 150 
37 52 46 38 

176 152 146 143 
104 92. 99 88 

518· 455 421 419 

B. Ausfuhr. 

12 I 
12 

1~ I 

12 
9 

14 
5 

45 I 40 

II 
7 

19 
5 

42 

C. Mehreinfuhr. 

II 
4 

24 
8 

47 

159 199 
40 55 

143 186 
98 103 

440 543 

12 
5 

22 
9 

48 

12 
7 

24 
7 

50 

149 164 
63 47 

142 156 
1I0 99 

464 466 

18 
10 
31 
5 

64 

13 
8 

21 
6 

48 

Zusammen I 473 415 I 379 I 372 I 392 I 493 I 400 I 418 

Von der Einfuhr lie£erten RuBland 42,6 %, Osterreich-Ungarn 29,5%, 
Vereinigte Staaten 20,3%, Japan 3,6%, Frankreich 2,4%, Rumanien 0,1 %, 
Belgien 0,1 %, andere Staaten 1,4%. - Die Ausfuhr geht zum Teil nach Belgien 
und Frankreich. 

Von der FaBholzeinfuhr trafen auf RuBland 41,7%, Vereinigte Staat en 
35,6%, Osterreich-Ungarn 20,5%, Japan 0,2%. 

Buchen- und anderes Hartholz. Sowohl in der Statistik von 1913 wie in 
der AuBenhandelsstatistik ist die Buche mit dem "anderen Hartholz", aus
genommen die Eiche und bei der Einfuhr das NuBbaumholz, zusammengeworfen. 
In Betracht kommen als "anderes Hartholz" das Holz von Esche, Ulme, Ahorn, 
Edelkastanie, Akazie, Platane, Kirsch-, Birn-, Apfelbaum, Carya (Hickory) 
und von WeiBbuche, falls diese nicht schon mit der Buche zusammengefaBt 
sein sollte. 

Es betrug 1907/13 jahrlich die Einfuhr 174 (155-206), die Ausfuhr 48 
(40-60), die Mehreinfuhr 126 (166-208) Tausend Festmeter in Rohholz. 
Dazu kommen jedenfalls noch einige Buchenschwellen. 

Von der Einfuhr lieferten Osterreich-Ungarn 46,5, die Vereinigten Staaten 
18,1, RuBland 14,8, Frankreich 5,4, die anderen Staaten 15,2%. 

Von der Einfuhr zu 173800 fm wurden 108000 als Rohholz, 9600 fm als 
beschlagenes, 14500 als Naben, Felgen, Speichen, 41300 als Schnittholz an
geliefert, von der Ausfuhr zu 48000 fm bzw. 25, 2, 0,2, 21 Tausend versandt. 

NuBbaumholz. Die durchschnittliche Einfuhr betrug 1907/13 jahrlich 
55200 fm. Hiervon lieferten die Vereinigten Staaten allein 81 %, dann Frank
reich 8,8%, Schweiz 2,6%, Tiirkei 2,5%, Osterreich-Ungarn 1,5%. Die Aus
fuhr ist nicht besonders nachgewiesen. 

Harte Eisenbahnschwellen. Es betl'll:g 1907/13 die jahrliche Einfuhr 72 700 fm 
in Rohholz, wovon RuBland 87,4%, Osterreich-Ungarn 8,9% lieferte. 

FaBholz aus Buchen und anderem Hartholz, ausgenommen Eiche. Es betrug 
,1907/13 jahrlich die Einfuhr 4900, die Ausfuhr 6200, die Mehrausfuhr 1300 fm 
in Rohholz. 
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C. Weiches Laubholz. 

EinschlieBlich der 'Korbweiden,Reifenstabe und Faschinen, die zum iiber
wiegenden Tell unter das weiche Laubholz fallen, betrug durchschnittlich 
jahrlich im Zeitraum 1907/13, umgere6hnet in Rohholz, 

die Einfuhr . . 541 000 fm 
die Ausfubr . . . . . . . .. 36 000 " 
die Mehreinfuhr . . . . . . . 505 000 " 

Allerdings gibt bier der Durchschnitt kein zuverlassiges Blld, weil die Ein
fuhr und die Ausfubr in den 7 J ahren ununterbrocben gestiegen sind und nur 
das Jahr 1913 gegeniiber 1912 einen kleinenRiickgang aufweist. Die Einfuhr 
des Jahres 1912 ist um 87% groBer als jene des Jahres 1907. 

Der Bedarf Deutschlands an weichem Laubholz ist also in den letzten Friedens
jahren bedeutend gewachsen. 

Die Ausfuhr ist zwar gering, aber auch in der Zunahme begriffen. 
Fiir die einzelnen Jahre ergibt sich folgende Ubersicht in Tausend Fest

metern Rohholz: 

Sortiment 11907119081190911910 11911 i 1912119131 Mittel 

A. Einfuhr. 

Roh ..•••..•... 1224 240 

1
307 1319 436 1441 464 ' 347 

BeschlAgen . . . . • . . . 21 12 15 17 9 12 11 I 14 
Gesii.gt •......... 

1108 
113 ,148 

1
176 

190 122,6 185 
1

164 Korbweiden, Faschinen usw. 15 11 1 10 16 17 21 22 16 

Sa. 1368 1376 1480 1528 1652 1700 1682 1541 

B. Ausfuhr. 

Roh . . . . . . . ;,.. . 5,01 7,0 7,7 8,11 7,31 9,0 8,8 ' 7,5 
Beschlagen . .... 0,4 0,5 0,5 0,3 0,4 0,3 
Gesii.gt ••. ....... 4,51 5,2 5,4 5,81 6,91 7,8 8,0 I 6,2 
Korbweiden, Faschinen usw. 19,1 15,8 16,6 19,4 22,7 27,2 34,8 22,2 

Sa. I 29,01 28,51 30,21 33,61 37,31 44,01 51,61 36,3 

C. Mehreinfuhr. 

Zusammen 1 339 t 347 1450 ! 494 t 615 ! 656 t 630 t 505 

Von der Einfuhr trafen auf RuBland 67,8% (hauptsachlich ErIe, dann 
Birke und dann Aspe, auch etwas Linde), Vereinigte Staaten 14% (Whitewood, 
Yellow Poplar (Tulpenbaum), Cottonwood (Pappel», Osterreich-Ungarn 2,7%, 
Frankreich 2,2%, Finnland 0,2%. 

D. Die Einfuhr und Ausfuhr von SpezialhOlzern. 

1m Zolltarif und in der Handelsstatistik ist das Nutzholz von Buchsbaum, 
Ebenholz, Mahagoni, Polisander, Teakholz und Pockholz, dann von Erika
und Kokusholz besonders ausgeschieden und auBerdem noch vom Nadelholz 
das Zedernholz., Am zweckmaBigsten wird man diese tropischen und sub
tropischen Holzarten unter der gemeinsamen Benennung "Spezialholzer" 
zusammenfassen, da auf die Bezeichnung "Edelholz", "Luxusholz" oder 
"auBereuropaisches Holz" auch noch andere iiberseeische Holzarten Anspruch 
erbeben konnen. 
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In Rohholz ausgedriickt betrug 1907/13 durchschnittlich-jahrlich 

die Einfuhr . . 102794 fm 
die Ausfuhr . . . . . . . .. 5 294 " 
die Mehreinfuhr . . . . . .. 97 500 " 

Die bedeutendsten Platl'e fiir den Handel der SpezialhOlzer sind Hamburg 
und Bremen. 

7. Die Holzausfuhr. 
Die Holzausfuhr aus Deutschland erreichte in den 1860er und 1870er Jahren 

ihren hochsten Stand und hielt sich in den letzten Jahrzehnten auf ungefahr 
gleicher Hohe. 

Deutschland hat kein iibriges Holz, um es an das Ausland abzugeben. Was 
ausgefiihrt wird, muB auf anderem Wege wieder eingefiihrt werden. In der 
Hauptsache handelt es sich um den Austausch in den Grenzgebieten und um 
die Aufrechterhaltung alter Handelsbeziehungen bestimmter Holzhandels
firmen. Die Holzausfuhr, die nach dem FriedensschluB eingesetzt hat, wurde 
hervorgerufen durch einen gewissen DberfluB an Holz Un Inland infolge Dar
niederliegens der Bautatigkeit und vor aHem durch die Jagd nach Valuta
gewinnen. 

1m Durchschnitt der Jahre 1907-1913 hetrug die Holzausfuhr 901000 fm 
in RundhOlz ausgedriickt (s. S. 611). 

Von der Gesamtausfuhr trafen in Gewichtsprozenten auf 

Rohnutzholz 
Beschlagenes Holz 
Schnittwaren . . 

1885/87 
52,8 
5,0 

41,1 

1888/96 
60,8 
2,5 

28,2 

1897/01 
48,4 

3,8 
35,7 

1902/06 
45,1 
3,4 

38,5 

1907/13 
44,0 
2,6 

38,4 

In den letzten Jahrzehnten kam die Ausfuhr von Papierholz, hauptsachlich 
nnch der Schweiz und nach Frankreich, hinzu. 

Das Weitere ist aus den folgenden ZusammensteHungen zu ersehen. 

Nutzholzausfuhr aus Deutschland in 1000 Tonnen (ohne Papierholz). 

Schweiz Nieder· GroB· Frank· Belgien lande britannien reich 
1886 41 71 36 120 83 
1890 31 68 44 77 46 
1895 42 44 57 51 55 
1900 28 57 111 41 51 
1901 34 53 85 58 47 
1902 33 69 80 47 45 
1903 46 63 120 33 42 
1904 46 53 85 44 39 
1905 49 46 75 41 35 
1906 52 51 60 38 41 
1907 73 50 60 59 31 
~908 82 55 73 73 36 
1909 85 59 58 61 31 
1910 105 78 63 49 34 
1911 106 75 51 60 37 
1912 III 107 47 71 30 
1913 89 126 95 95 49 
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9. Einfnhr nnd Ausfuhr von Brennholz und Holzkohle . 
. a) Brennholz. Unter die Position Brennholz fallen auch Lohkuchen, 

Dachrohr und Schilf. Einfuhr und Ausfuhr halten sich in wechselnden Betragen 
etwa die Wagschale. Der groBte Abnehmer flir deutsches Brennholz ist die 
Schweiz, als Lieferanten kommen in erster Linie Osterreich und RuBland in 
Betracht. 

- ----

Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr 
Jahr ---~ Jahr 

1000 1l\1ill. M. 1000 ll\1ill. M. 1000 ll\1ill. M. 1000 I Mill. ""1. Tonnenl Tonnen Tonnen . Tonnen . 

1886 141 
I 

2,8 166 3,3 1900 194 2,9 123 1,9 
1887 16:~ 3,3 164 3,3 1901 174 2,4 129 1,8 
1888 146 2,9 171 3,4 1902 167 2,3 130 1,9 
1889 143 3,2 151 3,3 1903 141 1,8 127 1,9 
1890 133 3,1 138 3,2 1904 165 2,2 ll6 1,9 
1891 142 3,3 144 3,3 1905 152 2,1 108 1,6 
1892 147 3,4 ll2 2,~ 1906 130 1,8 ll3 1,7 
1893 147 3,4 124 2,9 1907 125 1,8 126 1,9 
1894 ll9 2,4 126 2,5 1908 122 1,6 108 1,6 
1895 153. 3,1 127 2,5 1909 114 1,5 100 1,8 
1896 155 3,1 134 2,7 1910 101 1,4 96 1,6 
1897 166 3,7 139 3,1 1911 97 1,3 100 1,8 
1898 187 4,2 120 2,7 1912 75 1,1 102 1,6 
1899 168 2,5 ll4 1,7 1913 69 1,0 108 1,7 

1m Jahre 1913 wurden im Deutsehen Reich 

gefordert 

Steinkohlen . .. 190,ll 
Braunkohlen 87,23 

eingefiihrt ausgefiihrt 
Millionen Tonnen 
10,54 34,60 
6,99 0,06 

verbraucht 

166,05 
94,16 

Nimmt man an, daB eine Tonne Steinkohle die Brennkraft von 3,5 fm gut getrockneten 
Nadelholzes hat und eine Tonne Braunkohle die von 2 fm, dann entspricht der Verbrauch 
des Jahres 1913 an Steinkohle einer Nadelholzmenge von 481 l\1illionen Festmeter und 
an Braunkohle von 188 l\1illionen Festmeter, zusammen also von 669 :Mill. Festmeter. 

Unterstellt man einen durchsGhnittlichen Nadelholzertrag von 4,5 fm je Hektar (Derb. 
holz), dann ware, wenn I.\>lles Holz als Brennholz verwend~t wiirde, eine Waldflache von 
148 Mill. Hektar notig, urn die verbrauchte Kohlenmenge durch Brennholz zu ersetzen. 
Das ware die lOfache Waldflache Deutschlands nach dem Umfange im Jahre 1913. 

Naeh einer Aufstellung von Klingenberg im Jahre 1921 iiber Deu tsehland s 
Energiequellen entfallen auf die Steinkohle 95,3%' auf die Braunkohle 1,3%' auf den 
Torf 0,1 % und auf die Wasserkraft 3,3%. Die Steinkohlenvorrate sind hierbei bis in 
2000 Meter Tiefe gereehnet, bei nur 1000 Meter ergibt sich etwa die Halfte. Bei den Wasser· 
kra£ten ist eine Ausnutzung von 1000 Jahren zugrunde gelegt, entspreehend der voraus.
sichtliehen Lebensdauer der Steinkohlenvorrate. Ferner wurde I t Steinkohle = 3,14 t 
Braunkohle = 2,97 t Torf = 0,735 Kilowattstunden Wasserkraft gesetzt. 

b) Holzkohle. Die Holzkohlo wird durch Erhitzung des Holzes unter 
Beschrankung oder AbschluB der Luftzufuhr in Meilern, Of en oder Retorten 
erzeugt. Durch die "Destillation" des Holzes in Retorten werden auBer der 
Kohle Essigsaure, Holzgeist (Methylalkohol), Formaldehyd, Teer, Kreosot usw. 
gewonnen. 

Die Holzkohle hat fast den gleichen Heizwert wie die verkohlte Holzmenge, 
ist aber vielleichter als diese. Daher wird sie auch gegenwartig noch durch die 
primitive Meilerverkohlung in den 'Waldgebieten des europaischen Nordens 
und Ostens und von Amerika hergestellt, in denen das Holz als solches nicht 
verwertbar ist. Da sie nahezu frei von Schwefel ist, ist sie das beste Feuerungs
material fUr die Bereitung von Werkzeugstahl (schwedischer Stahl). 
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Ergiebig fUr die Retortenverkohlung ist nur das harte Holz, in erster Linie 
das Buchenholz; weiches Laubholz und Nadelholz gibt zu geringe Ausbeute. 
Das Holz muB vollstandig ausgetrocknet sein. 

Die Holzdestillation nahm schon vor dem Kriege in Deutschland ein~n 
guten Aufschwung, hat aber die Konkurrenz Osterreich-Ungarns, Kanadas 
und der Vereinigten Staaten gegen sich. !hr jahrlicher Holzbedarf ist 700 000 rm 
geringwertiges Buchenbrennholz (hauptsachlich), das sie vor dem Kriege sehr 
gering bezahlte. 

Die Einfuhr und Ausfuhr von Holzkohlen und Holzkohlenbriketts betrug 
in 1000 Tonnen: 

Einfuhr aus 
Jahr Einfuhr Ausfuhr Mehr-

einfuhr bsterreioh -I RuBland 
I 

Sohweden Ungarn 

1907 22,1 9,7 I 12,4 16,7 1,3 I 1,1 
1908 24,2 9,4 I 14,8 16,4 2,9 1,1 
1909 18,7 10,3 8,4 13,6 1,7 0,7 
1910 18,0 11,8 

I 
6,2 13,9 1,0 0,1 

1911 17,4 14,7 2,7 13,8 0,7 0,1 
1912 15,7 17,0 I - 1,3 12,4 0,2 0,1 
1913 14,3 26,7 I -12,4 10,9 0,0 

I 
0,1 I 

1907/13 18,6 14,2 I 4,4 14,0 1,1 0,5 I 

Die friihere Mehreinfuhr hat in den letzten zwei Jahren einer Mehrausfuhr 
Platz gemacht. Der Hauptlieferant war Osterreich-Ungarn. Finnland, Nor
wegen und die Vereinigten Staaten lieferten nichts. 

1m Zeitraum 1907/13 entsprach dutchschnittlich-jahrlich (s. S.· 581) 

die Einfuhr 
" Ausfuhr 
" Mehreinfuhr 

einer Holzmenge von 116400 fro = 179 077 rm 

" " 
" 

88 900 ·fm = 136 770 rm 
27 500 fm = 42 308 rm 

9. Einfuhr und Ausfuhr von Waren und Fabrikaten aus Holz. 
Wahrend das Deutsche Reich vor dem Kriege eine starke passive Handels

bilanz bei dem Bau- und Nutzholz hatte, war die Bilanz bei den Holzwa,ren 
und Fertigfabrikaten eine aktive. Dadurch wird die Passivitat dergesamten 
Holzbilanz etwas herabgedriickt. 

In den nachstehenden tlbersichten wurden die Rohholzmengen berechnet, 
die zur Herstellung der Holzwaren und Fabrikate aufgewendet werden muBten. 

A. Einfuhr nnd Ausfuhr von Holzwaren 1907/13. 

Zu den Holzwaren zahlen die Tischler-, Drechsler- und Wagner-Arbeits
erzeugnisse, das gehobelte Holz, Furniere usw. 

Durchschnittlich-jahrlich 1907/13 betrug die 
Einfuhr. . . 399 000 dz = 122 900 fm Rohholz 
Ausfuhr. . . . . . . 661 000 dz = 198300 fm " 
Mehrausfuhr. . . . . 262000 dz = 75400 fm " 

Auf Hartholz treffen von der Einfuhr 30 %, von der Ausfuhr 40 %. 
Einfuhr 1907-13: 394, 352, 369, 384, 446, 433, 414 Tausend dz. 
Ausfuhr 1907-13: 570, 5.55, 570, 675, 710, 760, 790 " 

Die Ausfuhr zeigte also eine steigende Tendenz. 
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Von den einzelnen Waren seien folgende hervorgehoben: 
rIJ~ !tl 

~ f;; ~-5 ~ . = ~·s·:a 
~~ ..... 
615a Gehobeltes Nutzholz hart 

weich 
616 Furniere usw. . . . . 
617/19 ParkettbOden ..... . 
620 Holzspunde....... 
621 a Holzdraht •....... 
623 Fasser, Bottcherwaren . . . . 
625 Mobel weich (nicht gepolstert) . 
626 Mobel hart ........ . 
628c Fensterrahmen, Tiiren, Treppen. 

teile usw ..... . 
628d Kisten .......... . 

Einfuhr 

17900 dz'= 4470 fm 
37 000 dz = 12 320 fm 
12 400 dz = 3 100 fm 
3 400 dz = 850 fm 
9800dz= 3260fm 

17 900 dz = 5 960 fm 
10 300 dz = 2 570 fm 
6000dz= 2000fm 

26 300 dz = 6 570 fm 

108 800 dz = 36 230 fm 
71 700 dz = 23 870 fm 

Ausfuhr 

9400dz = 2350fm 
36 600 dz = 12 190 fm 
19 700 dz = 4920 fm 
5 100 dz = 1 270 fm 
2 800 dz = 930 fm 

16 300 dz = 5 430 fm 
150 800 dz = 37 700 fm 

14500 dz = 4830 fm 
57 300 dz = 19 080 fm 

? 
93 800 dz = 31 230 fm 

Umrechnungsfaktoren: Ausbeute 50%; 1 fm Hartholz = 800 kg, Weichholz = 
600 kg; 1 dz der Einfuhr = 0,308 fm Rohholz, der Ausfuhr 0,300 fm. Bei den einzelnen 
Sortimenten 1 dz hart = 0,25 fm, 1 dz weich = 0,333 fm Rohholz. 

B. Einfuhr uud Ausfuhr von Zellulose und Holzstoff. 

Der Einfuhr von Papierholz steht eine bedeutende Ausfuhr von Zellulose 
und Papier (Pappe) gegeniiber (s. S. 608). 

Rechnet man 1 dz trockenen Sulfitzellstoff = 0,47 fm Holz uud 1 dz Holz
stoff = 0,26 fm How, dann betrug durchschnittlich.jahrlich: 

Zellulose Holzstoff 

1907/13 I 1911/13 
1000 dz 11000 fm 1000 dz 11000 fm 

1907/13 I 1911/13 
1000 dz 11000 fm 1000 dz 11000 fm 

Einfuhr ... 413 194 491 231 92 23,9 90 23,4 
Ausfuhr ... 1507 708 1737 816 59 15,3 67 17,4 
Mehrausfuhr . 1094 514 1246 585 - 33 - 8,6 -23 -6,0 

In Form von Zellulose und Holzstoff wurden also an Rohholz jahrlich 

eingefiihrt. . . . 
ausgefiihrt 
mehr ausgefiihrt . 

1907/13 

217900 
723300 
505400 

1911/13 

254400 fm 
833400 fm 
579000 fm 

C. Einfuhr und Ausfuhr von Papier, Pappe und Waren daraus (ohne Zellulose 
und HolzstoU). 

Es betrug 1907/13 durchschnittlich-jahrlich die 

Einfuhr. .. 539 000 dz = 177 870 fm 
Ausfuhr. .. 2 769 000 dz = 913 770 fm 
Mehrausfuhr . 2 230 000 dz = 735 900 fm 

Einfuhr 1907-13: 1052, 864, 933, 942, 1213, 1176, 1127 Tausend dz 
Ausfuhr 1907-13: 3388, 3720, 4107, 4690, 4797, 4916, 5426 

Die Ausfuhr hat also bedeutend zugenommen. 
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Von den einzelnen Sorten seien hervorgehoben: 
Nr. des Einfuhr 

stat. W.,V. 
655 a Druckpapier . . . . .. 7400 dz = 2338 fm 
~54, 655d Packpapier . . . . .. 52300 dz = 13600 fm 
651 Pappen . . . . . . .. 169600 dz = 44 100 fm 
655f Schreib·, Brief·, Noten· 

625 

Ausfuhr 
578 500 dz = 182 800 fm 
722 500 dz = 187 850 fm 
218 600 dz = 56 800 ~m 

papier ....... 4 400 dz = 1 980 fm 142 800 dz = 64 300 fm 
Umrechnungsfaktor fiir die Gesamtmasse: % Holzst:off, 1/3 Zellulose, 1 dz = 0,33 fm 

Rohholz. 
D. Biicher und Bilder. 

Einfuhr . 64 000 dz = 25 600 fm 
Ausfuhr . 238 000 dz = 95 200 fm 
Mehrausfuhr 174000 dz = 69600 fm 

Die Einfuhr schwankte von 1907-13 zwischen 59000 und 70000 dz, die 
Ausfuhr zwischen 236000 und 240000 dz. 

Umrechnungsfaktor: 1fa Holzschliff, % Zellulose, 1 dz = 0,40 fm Rohholz. 

E. Flechtwarell aus Rolz. 
(Stat. W.·V. 587, 590a.) 

Einfuhr 
Ausfuhr ..... . 
Mehrausfuhr . . . . 

16500 dz = 5490 fm 
17400 dz = 5790 fm 

900 dz = 300 fm 
Umrechnungsfaktor: 1 dz = ?,333 fm Rohholz. 

F. Besell, Reisig, Siebwaren. 
(Stat. W.·V. 595, 600.) 

Einfuhr . 
Ausfuhr .....•. 
Mehreiniuhr . . . . . 

Umrechnungsfaktor: 1 dz = 0,167 fm. 

6500 dz = 1080 fm 
2500 dz = 420 fm 
4000 dz = 660 fm 

10. Die Au1.lenbandels-Nutzholzbilanz des Deutschen Reichs ein
schlie1.llich der Waren nnd Fabrikate aus Holz im' Jahresdnrch

schnitt des Zeitraumes 1907/13. 
In 1000 fm Rohholz. 

Einfuhr Ausfuhr Mehreinfuhr 
Mehrausfuhr 

1. Passive Bilanz. 
A. Bau· und Nutzholz 

~ I 
15128000 901000 14 227 000 

B. Waren und Fabrikate: 
a) Holzst:off 23900 15300 8600 
b) Besen, Reisig, Siebwaren 1080 420 660 

Sa. und Mehreinfuhr I 15152980 916720 14236260 

2. Aktive Bilanz. 
C. Waren und Fabrikate: 

a) Holzwaren . 122900 198300 75400 
b) Zellulose. . . . 194000 708000 514000 
cj Papier, Pappe . 177 870 913770 .735900 
d) Biicher, Bilder . 25600 95200 69600 
e) Flechtwaren 5490 5790 300 

Sa. und Mehrausfuhr I 525 860 1921060 1395200 

Gesamtbilanz und Mehreinluhr I Hi 618 840 2837180 12841060 
Endres, Forstpolitik. 2. Auf]. 40 
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11. Del Holzbedad und Holzverbrauch Deutschlands. 
A. Der Holzbedarf. 

Holzbedarf und Holzverbrauch sind nicht dasselbe. 
Der Holzbedarf umfaBt die inUtndische Erzeugung und den gesamten 

Import an Rohholz und Halbfabrikaten sowie an den in Rohholz umgerechneten 
Waren und Fertigfabrikaten. Oder in anderer Auffassung: den inlandischen 
Holzverbrauch plus E~port von Holz in roher oder verarbeiteter Form. 

Die GroBe des Holzbedarfs richtet sich in HolzzuschuBlandern, zu denen 
Deutschland gehort, nach dem inneren Verbrauch, der Moglichkeit des Holz
bezuges aus dem Ausland und des Absatzes an das Ausland. Der Holzexport 
hat in diesem FaIle die Eigenschaft eines Transithandels, dessen AusmaB durch 
die Gewinnchancen der Unternehmer bestimmt wird. 

In den HolzuberschuBlandern bemiBt sich der Holzbedarf nach dem inneren 
Verbrauch, der Leistungsfahigkeit der Waldwirtschaft und der Moglichkeit 
des Absatzes an das Ausland. 

Fur die Berechnung des Holzbedarfs und Holzverbrauchs eignet sich der 
7jahrige Zeitraum 1907-1913 deswegen besonders gut, weil in ibm Jahre des 
wirtschaftlichen Aufstieges und Niederganges liegen und infolge der von Bayern 
im Jahre 1908 ausgehenden Bewegung auf Vermehrung des Holzeinschlages 
in den Staatswaldungen eine starkere Ausnutzung aller groBeren Waldbesitz
arten einsetzte. 

MaBgebend fUr den Holzbedarf je Kopf der BevOikerung ist die Bevolkerungs
ziffer des damaligen Wirtschaftsgebietes (emschlieBlich Luxemburg), die im 
Durchschnitt der 7 Jahre sich auf 64 762 000 Kopfe berechnet. 

1. Der Nutzholzbedarf. 

a) Inlandserzeugung. 1m Jahre 1900 wurde der Nutzholzanfall des 
Deutschen Reiches zu 20017896 fm erhoben, im Jahre 1913 zu 28663648 fm. 
Der wesentlichste Anteil an der Mehrung von 8645752 fm faUt auf die Periode 
1907/13 (s. Antrag Torring S. 454). Schlagt man den durchschnittlichen AnfaU 
j~Jahr auf 27 Mill. fm an, dann treffen auf den Kopf 0,417 fm. 

b) Import. Die·Einfuhr an Rohholz, Halbfabrikaten, Waren und Fabrikaten 
aus Holz betrug 1907/13 durchschnittlich-jahrlich (S. 611) 15678840 fm in 
Rohholz, d. s. je Kopf 0,242 fm. 

c) Der Nutzholzbedarf berechnet sicli danach auf: 

Inlandserzeugung • 
Import •..• 

Sa. 

27000000 fm = 63,3%; je Kopf 0,417 fm 
15678840 fm = 36,7%;" " 0,242 fm 

42678840 fm = 100%; je Kopf 0,659 fm 

d) Verteilung auf Nadel- und Laubholz. 
Fur die Inlandserzeugung wurde die Trennung in Nadel- und Laubholz 

nur bei der statistischen Erhebung'1913 durchgefiihrt. Danach entfielen vom 
Nutzholzertrag auf das Nadelholz 86,53%, .auf das Laubholz 13,47%. Vber
tragt man dieses Verhaltnis auf den fUr 1907/13 angenommenen Durchschnitts
ertrag von 27 Mill. fm, dann treffen auf das Nadelnutzholz 23363000 fm, das 
Laubnutzholz 3 637 000 fm. 

Von der Einfuhr des Bau- und Nutzholzes treffen auf das Nadelholz 
13711 000 fm = 90,7%, das Laubholz 1314000 fm = 8,7%, die Spezial
MIzer 102800 fm (hiervonl/4 Nadelholz) = 0,6%. 
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Von der Einfuhr det Rolzwaren und Fabrikate treffen, da die Papier
erzeugnisse iiberwiegen, auf das Nadelholz etwa 513000 fm = 931 % und auf 
das Laubholz 37840% = 6,9%. 

Von dem gesamten Nutzholzbedarf treffen somit auf 

Nadelholz 
Laubholz ... 

37612700 fm = 88,1 %; je Kopf 0,581 fm 
5066140 fm = 11,9%;" " 0,078 fm 

Sa. 42678840 fm = 100%; je Kopf 0,659 fm 

Von dem gesamten Nutzholzbedarf des deutschen Wirtschafts
gebietes im Zeitraum 1907/13 wurden 63,3% durch die Inlands
erzeugung und 36,7% durch die Zufuhr aus dem Ausland gedeckt. 
Beim Nadelnutzholz trafen auf die Inlandserzeugung 62,1 %, auf den Import 
37,9%; beim Laubnutzholz 71,7% und 28,3%. 

Ratte der gesamte Nutzholzbedarf Deutschlands im Zeitraum 1907/13 durch 
eine regelmaBige nachhaltige Rolznutzung im Inland gedeckt werden sollen, 
dann hatte das Deutsche Reich anstatt einer Waldflache von 14,22 Mill. ha 
eine solche von 21,23 Mill. ha und anstatt eines Bewaldungsprozentes von 
26,29 ein solches von 39,2 haben mussen. 

2. Der Brennholzbedarf. 

a) Inlandserzeugung. Der Anfall wurde statistisch ausgewiesen mit: 

1900 1913 

Derbbrennholz 17850646 fm 19208608 fm 
Stock- und Reisholz. 11 495319 fm 10 605 017 fm ----------------------------------Zusammen 29 345 965 fm 29813625 fm 

AuBer den Verschiebungen zwischen Derbholz und Stock- und Reisholz 
ist demnach die Brennholzerzeugung fast konstant geblieben. Als Durchschnitt 
wollen wir 29,5 Mill. fm unterstellen, d. s. je Kopf 0,456 fm. 

b) Import von Brennholz. Derselbe betrug 1907/13 im Durchschnitt 
201000 fm. 

c) Import von Rolzkohle. Derselbe betrug 1907/13 im Durchschnitt 
18600 Tonnen = 116400 fm Rolz. 

d) Der Brennholzbedarf berechnet sich danach auf: 

Inlandserzeugung 29500000 fm = 99,0%; je Kopf 0,456 fm 
Brennholzimport 201000 fm = 0,6%;" " 0,003 fm 
Rolzkohlenimport 116400 fm = 0,4%; " 0,001 fm 

----------------~~~~~~~------
Sa. 29817400 fm = 100%; je Kopf 0,460 fm 

3. Gesamter Holzbedarf. 

Nutzholzbedarf . . 42678840 fm = 58,9%; je Kopf 0,659 fm 
Brennholzbedarf. . 29 817 400 fm = 41,1 %; " 0,460 fm 

Sa. 72496240 fm = 100%; je Kopf 1,119 fm 

Riervon wurden 56500000 Mill. fm = 77,9% durch die Inlands
produktion und 15996240 fm = 22,1 % durch die Zufuhr ausldem 
Ausland gedeckt. 

40* 
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B. Der Holzverbrauch. 

Der Holzverbrauch besteht in den Holzmengen, die in der Eigenwirtschaft 
eines Landes zur Befriedigung der Bedurfnisse der Bevolkerung verwendet 
werden. Er schlieBt in sich die inlandische Erzeugung und die :Mehreinfuhr 
an Rohholz, Halbfabrikaten und an den in Rohholz umgerechneten Waren 
und Fertigfabrikaten oder den Holzbeda.rf roinus Export von Holz in roher 
oder verarbeiteter Form . 

.In den HolzuberschuBlandern umfaBt der Holzverbrauch den inlandischen 
Holzanfall minus der Mehrausfuhr. 

Die nachfolgende Berechnung erfolgt nach den bei Ermittlung des Holz
bedarfs angegebenen Grundlagen. 

1. Der Nutzholzverbrauch. 

a) Iniandserzeugung. Wie beim Holibedarf 27 Mill. fm, d. s. je Kopf 
0,417 fm. 

b) Mehreinfuhr. Die Mehreinfuhr an Rohholz, Halbfabrikaten, Waren 
und Fertigfabrikaten betrug durchschnittlich-jahrlich im Zeitraum 1907/13 
12841 560 fro, d. s. je Kopf 0,198 fm. 

c) Der Nutzholzverbrauch berechnet sich danach auf: 

Inlandserzeugung . 
Mehreinfuhr 

Sa. 

27000000 fro = 67,8%; je Kopf 0,417 fm 
12841560 fm= 32,2%; " 0,198 fm 

39841560 fm = 100%; je Kopf 0,615 fm 

d) Verteilung auf Nadelholz und Laubholz. 

Fur die Inlandserzeugung geiten die beim Holzbedarf berechneten 
Mengen. 

Von der Mehreinfuhr des Bau- und Nutzholzes entfallen auf das 
Nadelholz 12957000 fm, das Laubholz 1 173000 fm (S. 612) und die Spezial
MIzer 97500 fro (hiervon 1/4 Nadelholz). 

Von der Mehrausfuhr an Holzwaren und Fabrikaten tLVUVU ",,~en 
des Dberwiegens der Papiererzeugnisse auf das Nadelholz etwa 1330500 fro = 
96%, auf das Laubholz 55440 fro = 4%. 

Von dem gesaroten Nutzholzverbrauch treffen somit auf 

Nadelholz 
Laubholz ... 

35062625 fm = 88,0%; je Kopf 0,541 fro 
4778935 fro = 12,0%; " 0,074 fm 

Sa. 39841560 fm = 100%; je Kopf 0,615 fm 

Von dem gesaroten Nutzholzverbrauch des deutschen Wirt
schaftsge bietes im Zeitrauro 1907/13 wurden 67,8% durch die In
landserzeugung und 32,2% durch die Mehreinfuhr aus dero Aus
land gedeckt. Beiro Nadelholz trafen auf die Inlandserzeugung 66,6%, auf 
die ~lehreinfuhr 33,4%; beiro Laubholz 76,1 % und 23,9%. 

Der jahrliche Verbrauch an Eichenhol~ betrug 1200000 fm (70%) Er
zeugung plus 500000 fro (30%) Mehreinfuhr = 1700000 fro, an Buchen
holz und anderen Hartholzern 1700000 fm (93 0ft.) Erzeugung plus 
126000 fro (7%) Mehreinfuhr = 1826000 fm, an weichen Lau bh61zern 
737 000 fro (59%) Erzeugungplus 505000 fm (41 Ufo) Mehreinfuhr = 1242 000 fro. 
Der Rest entfallt auf NuBbaumholz. Die Erzeugungsziffern sind geschatzt. 
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2. Der Brennholzverbrauch. 
a) Inlandserzeugung. Sie betrug 29500000 fm, d. s. je Kopf 0,456 fm. 
b) Mehrausfuhr von Brennholz. Es betrug 1907/13 durchschnittlich

jahrlich die Einfuhr 201 000 fm, die Ausfuhr 211 000 fm, so mit ergibt sich eine 
Mehrausfuhr von 10000 fm. 

c) Mehreinfuhr von Holzkohle. Sie betrug 4400 Tonnen = 27500 fm 
Holz. 

d) Der Brennholzverbrauch berechnet sich danach auf 

Inlandserzeugung . . . . . . . . . . 29 500 000 fm 
Mehreinfuhr von Brennholz und Holzkohle 17 500 fm 

------------------------------Sa. 29.517500 fm; d. s. je Kopf 0,456fm. 

Der Derbholzanfall verteilt sich fast genau gleichmaBig auf Nadel- und 
Laubholz. Beim Stock- und Reisholz und bei der Einfuhr und Ansfuhr sind die 
Holzgattungen nicht ausgewiesen. 

1m .Jahre 1910 ,,,aren 14346692 Haushaltungen vorhanden, auf eine Haus
haltung trafen durchschnittlich 4,5 Personen. Der Brennholzverbrauch einer 
Haushaltung war ohne Einrechnung der Holzkohlen 2,05 fm = 2,93 Raummeter. 

3. Gesamter Holzverbrauch. 
~utzholzverbrauch 39841560 fm = 57,4%; je Kop£ 0,615 fm 
Brennholzverbrauch 29517500 fm = 42,6%; " 0,456 fm 

----------------~~~~~~--------
Sa. 69359060 fm = 100%; je Kopf 1,071 fm 

Hiervon wurden 56500000 fm = 81,5% durch die Inlandsproduktion und 
12859060 fm = 18,5% durch das Ausland gedeckt. 

12. Die Holzbilanzen del' deutscltell Staatell und Provinzen. 

A. Uberblick. 

Dic \YalclfHiche, ihre Produktivitat und der Holzverbrauch durch die Be
volkerung und Industrie bedingen die Holzbilanz eines Landes. Trotzdem 
das Deutsche Reich im ganzen eine negative Holzbilanz hat, gibt es innerhalb 
seiner Grenzen HolziiberschuBgebiete und ZuschuBgebiete. 

Zur FeststeHung der einzclnen Staaten und Staatenteile client die "Statistik 
der Giiterbewegun.!.i auf den deutschen Eisenbahnen" (seit 1883) und die Statistik 
iiber "Verkehr und Wasserstande der deutschen BinnenwasserstraBen" (friiher 
"Statistik des Verkehrs der deutschen BinnenwasserstraBen"). In der "Statistik 
der Seeschiffahrt" ist das Holz speziell nicht ausgewiesen. 

Die Eisenbahngiiterstatistik ist in 37 Verkehrsbezirke gegliedert, die sich 
nicht immer mit den staatlichen Verwaltungsbezirken decken. Seit 1919 schieden 
die Verkehrsbezirke 29 ElsaB und 30 Lothringen aus. Die bewegten Giiter 
sind nach Gattungen getrennt. Das Holz ist in Position 31 zusammengefaBt 
mit 4 rntergruppen, die wir der Kiirze halber mit Rundholz, Schnittholz, 
Brennholz usw. und auBereuropaisches Holz bezeichnen. 

Die Lntergruppen umfassen: 
A. Europaisches Rundholz, roh yorgearbeitetes, nicht zu Bohlen, Brettern usw. 

geEagtes Holz, auch roh beschlagene oder beschnittene Stamme (Stammholz); 
B. Werk-, Daub- und FaBholz, Korb- und FloBweiden, Heidebesen, Reiserbesen, Rad

felgiOll, Satzkisten, Sieblaufe und Schachtelrander, Sparren, Reifholz, Bohlen, Bretter 
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(auch gehobelte und genutete, aus weichem Holze), Borde, Schiffsnagel, roh vorgerichtete 
Gewehrschafte, sowie chemisch praparierte Holzer, als: Telegraphenstangen usw., Zigarren
kistenbretter, Holzdraht und Holzspane zur Bier- und Essigklii.rung; 

C. Brennholz, bis 2,5 m Lange, Reiserholz, Faschinen, Hopfenstangen, Eisenbahn
schwellen, beim Schneiden del' Holzer abfallende, nicht tiber 6 m lange Schwarten, sowie 
zu Grubenzwecken bestimmte Holzer, Rundholzer, Schwellen, Stege, Schwartenbretter, 
Schwartenpfahle, samtlich - ausgenommen RundhOlzer - bis zu 6 m Lange, und diinne 
Brettchen bis zu 1,5 m Lange (auch Papierholz); 

D. Auilereuropaisches Holz (erst seit 1898 besonders ausgeschieden). 

Die BinnenwasserstraBenstatistik deckt sich mit der Eisenbahngiiterstatistik 
nicht vollkommen. Bis zum 1. Januar 1909 wurde der Verkehr nur an den 
bedeutenderen Durchgangs- und Hafenorten angeschrieben, das Holz unter den 
Ordnungsnummem 29-35. Von da ab wurden ebenfalls Verkehrsbezirke 
gebildet und die Anschreibungen der Eisenbahngiiterstatistik mehr angepaBt. 
Das Holz erscheint unter Position 31, die in 14 Unterpositionen zergliedert ist. 

In den folgenden Zusammenstellungen ist das auf den WasserstraBen be
fOrderte Holz nach den einzelnen Sortimenten in die Verkehrsbezirke der Eisen
bahngiiterstatistik eirigruppiert. Das auBereuropaische Holz wird in der Wasser
straBenstatistik erst seit 1909 besonders ausgeschieden. 

Holziibersch uBge biete sind Bayem r. d. Rh., Wiirttemberg, Hessen
Nassau mit Oberhessen, Brandenburg, :Magdeburg-Anhalt, Westfalen (ohne 
Ruhrgebiet) mit Lippe und Waldeck, beide Mecklenburg, OstpreuBen, West
preuBen. 

HolzzuschuBgebiete sind: Sachsen, Baden, ElsaB-Lothringen, Hessen, 
Thiiringen und :Merseburg-Erfurt, Ruhrgebiet in Westfalen, Ruhrgebiet in der 
Rheinprovinz, Rheinprovinz, Hannover mit Herzogtum Oldenburg-Braun
schweig-Schaumburg-Lippe, Schlesien, Pommem, Schleswig-Holstein. 

Den groBten Holzverbrauch haben die Industriegebiete in Rheinland-West
falen und in Sachsen, femer die GroBstadte, voran Berlin 1). 

B. Bayern r. d. Rh. 

Bayem r. d. Rh. hat unter den samtlichen reichsdeutschen Staaten den 
groBten HolziiberschuB. In den letzten Jahren vor dem Krieg erreichte die 
Holzmehrausfuhr nahezu 3 :Mill. fm. Davon trafen 62% auf Schnittware 2). 

a) Bei einer Waldflache von 2260743 ha (1913) betragt das Bewaldungs
prozent 32,3 und der Anteil je Einwohner 0,38 ha. Mit diesem Kopfanteil steht 
Bayem r. d. Rh. an der Spitze alter deutschen Staaten und in der Reihe der 
Holzausfuhrlander. fur Holzanfall bet'rug 1913 je ha: Nutzholz 2,21 fm, Derb
holz 3,85 fm, Gesamtmasse 4,54 fm. Der Holzverbrauch ohne die ein- und 
ausgefiihrten Holzwaren und Fertigfabrikate berechnet sich fUr 1911 auf: 
Nutzholz 2,354 Mill. fm = 0,396 fm je Kopf, Derbholz 6,070 Mill. fm = 1,020 fm 
je Kopf, Gesamtmasse 7,627 Mill. fm = 1,282 fm, Brennholz 0,886 fm je Kopf. 
Der Nutzholzverbrauch ist geringer, der Brennholzverbrauch und der Gesamt
holzverbrauch groBer als. der der anderen deutschen Staaten. Der Grund fiir 
den geringeren Verbrauch an Nutzholz liegt in der schwa chen industriellen 

1) Die Holzbilanzen Bayems r. d. Rh., del' Pfalz, Wiirttembergs und Elsail-Lothringens 
wurden von mil' und meiI'.en Hilfsarbeitern, die Badens von E. Wimmer regelmaJ3ig im 
"Allg. Anz. f. d. Forstproduktenverkehr" veroffentlicht. Die norddeutschen Verkehrs
bezirke wurden fiir das Jahr 1913 von E. Wimmer in del' "Holzwelt" 1918 bearbeitet, 
fiir friihere Jahre teilweise von R. Ortegel im Allg. Anz. f. d. F.V. 1913, Nr. 57. 

2) Allg. Anz. f. d. Forstproduktenverkehr 1905, Nr. 61, 66, 67, 68; 1906, 22; 1907, 20; 
1908, 15; 1909, 34; 1910, 40; 1911, 4, 5; 1912, 44; 1913, 63, 65; 1914, 26-28 (zusammen
fassender Vortrag von mir); Holzhandelsblatt 1920, Nr. 33. 
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Entwicklung des Landes, fiir den groBen Brennholzverbrauch in dem Mangel 
an Steinkohle, den vielen Holzberechtigungen und in dem DberfluB an Holz 
in den diinnbevolkerten Waldgegenden, der erfahrungsgemaB zur Holzver
schwendung reizt. Da das rechtsrheinische Bayern, besonders das siidliche, 
ein Agrarland ist, wird der jahrliche Holzverbrauch von der Ergiebigkeit 
der Ernte und den Preisen der landwirtschaftlichen Erzeugnisse sehr stark 
beeinfluBt. 

Die wirtschaftliche Grundlage der drei Gebietsgruppen Bayerns: 1. Siid
bayern (Ober-, Niederbayern, Schwaben, Stadt Regensburg und die Bezirks
amter Regensburg und Stadtamhof), 2. Nordbayern (das iibrige rechtsrheinische 
Bayern), 3. Pfalz, wird. treffend'durch den Koh.len ver brauch gekennzeichnet. 
Derselbe betrug je Kopf in Kilogramm: 

Siidbayern 
Nordbayern 
Pfalz 

Steinkohlen 
1908 1912 
440 479 
694 757 

2388 2161 

Br:aunkohlen Zusammen 
1908 1912 1908 1912 

518 497 958 976 
782 824 1476 1581 
43 154 2431 2315 

b) Die Holzausfuhr und -Einfuhr des rechtsrheinischen Bayern. 

In 1000 fm Rohholz ausgedriickt. 

Einfuhr Ausfuhr Mehr-
Jahr Rund- \SClmitt-\ Brenn-I AUBer-! Rund-!SChnitt-! Brenn-! AUBer-1 aus-

h lz I holz euro- Sa. h lz I holz euro- Sa. fuhr o ho z usw. piiisch o ho z usl\>'. piiisch 

1901 I 575 I 
12621 2046 - - - - - - I - -

1902 - - -
I 

- 431 - - - - 2298 1867 
1903 258 279 92 12 641 527 1404 618 - 2550 1909 
1904 308 232 178 19 737 534 1500 671 - 2706 1969 
1905 304 261 117 15 697 482 1499 519 - 2500 1803 
1906 381 255 105 14 756 812 1643 565 - 3020 2264 
1907 398 272 163 14 847 952 1629 591 - 3173 2325 
1908 323 233 206 19 780 812 1573 687 - 3073 2293 
1909 246 204 211 20 680 692 1661 664 2,1 3019 2339 
1910 269 236 189 17 711 708 1638 643 

I 
2,9 2992 2281 

1911 361 249 207 25 841 844 1880 761 3,4 3489 2647 
1912 - ~ I - -

I 
854 -

12051 
-

I 
- 378912935 

1913 286 250 I 289 18 844 800 908 3,9 ,3764 2920 

c) Die Ausluhr erfolgt iiber die Grenzen des rechtsrheinischen Bayern zum 
iiberwiegenden Teil mit der Eisenbahn. 

Auf dem W asserweg wurden nach dem Gewicht exportiert von 1901-1905 
20,8, 19,1, 18,7, 15,0, 13,4%; von 1906-1913 27,0, 30,0, 23,8, 24,1, 22,7, 22,4, 
23,3,22,4%. Seit dem Jahre 1906 wurde der Wasser-(Main-)weg mehr beniitzt, 
weil die Umladevorrichtungen auf den Mainumschlagsstationen durch die 
Eisenbahnverwaltung verbessert worden waren (AnschluBgleise usw.). Ferner 
zeigt sich, daB in Hochkonjunkturjahren die Ausfuhr auf dem Wasserweg 
zunimmt, well die Eisenbahn den Transport nicht mehr bewaltigen kann. 

Bedeutung hat die Ausfuhr zu Wasser nur fiir das Rundholz, und zwar 
per FloB auf dem Main. Weit iiber die Halfte dieses Exportes geht diesen Weg. 
Von 1906-1913 trafen von der Ausfuhr des Rundholzes im ganzen auf die 
Ausfuhr'zu Wasser 68,6, 70,0, 69,9, 63,6, 59,0, 59,4, -, 59,2%. Auf der Donau 
und dem Bodensee werden nur verschwindend kleine Mengen ausgefiihrt. 
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Abgesehen von den Rundholzmengen, welche auf den FloBbachen des 
Frankenwaldes aus diesem direkt in den Main iibergehen und von den aus 
der unmittelbaren Umgebung des Maines an diesen gebrachten Holzern wird das 
zum Export bestimmte Rundholz, soweit es nicht dem Neckar zugefiihrt wird, 
per Eisenbahn an die Mainumschlagshafen gebracht und hier zu FlOBen 
gebunden. In Mainz mit Kastel und Amoneburg und in Schierstein werden die 
schmalen MainfloBe fUr den Weitertransport auf dem Rhein in die groBen 
RheinfloBe umgebunden, die dann in der Regel yon kleinen Schleppdampfern 
rheinabwarts weiter befordert werden. 1m Jahre 1913 gingen von Mainz usw .. · 
194635 t und von Schierstein 48660 t ab zu Tal. 

Den groBten Umschlagsverkehr hat Kitzingen; dann folgeD der Rerne nach 
Marktbreit, Ochsenfurt, Wiirzburg, Bamberg, Zapfendorf usw. Der sog. Stamm
holzumschlag betrug in 1000 t: 1892-1904 121, 72, 102, 111, 156, 157, 227. 
234, 180, 178, 87, 132, 149; ferner 1912 267, 1913 256. 

In Heil bronn wurden 1913 von der Bahn zum Neckar 31 500 t Rundholz. 
umgeschlagen. 

Von dem auf dem Main und Rhein per FloB ausgefiihrten Rundholz waren 
1913 bestimmt fiir die Rheinplatze zwischen Freiweinheim und Bingen 0,5%, 
zwischen Bingerbriick und (Coblenz) Remagen4,6%, zwischen Bonn und (Koln) 
Worringen 12,0%, zwischen Benrath und (Diisseldorf) Duisburg-Ruhrort 
54,9%, Wesel und (Cleve) Emmerich 9,6%, nach Holland 18%. Holland 
bezieht aus Bayern jahrlich 80000-90000 fm Rundholz, darunter haupt'
sachlich Pfahlholz. 

Das Schnittholz geht iiberwiegend auf der Eisenbahn iiber die bayerischen 
Grenzen. Es kommt nur die Verfrachtung in Schiffen in Betracht, FloBtransport 
ist ausgeschlossen. Geringe Mengen werden in Wiirzburg auf Mainschiffe um
geschlagen, auBerdem gehen kleine Mengen iiber den Bodensee nach der Schweiz. 
Das meiste Schnittholz, das nach dem Rhein bestimmt ist, wird im Karlsruher 
Rheinhafen, der 1901 in Betrieb genommen wurde, in Schiffe umgeschlagen. 
1m Jahre 1913 wurden in Karlsruhe von der Bahn zur WasserstraBe umge
schlagen: Telegraphenstangen 931 t, Grubenholz 456, weiches Rundholz 11 694, 
beschlagenes 589, Schnittholz 171 700 t (nich t 1000 t). Mannheim hat seitdem 
seine friihere Bedeutung eingebiiBt. 1m Jahre 1913 wurden nur 2047 t von der 
Bahn zur Wassers~raBe umgeschlagen. In etwas starkerem MaBe kommt Mann
heim fUr den Umschlag von der WasserstraBe zur Bahn in Betracht, nament
lich fiir das auBereuropaische Holz. 

Auch bei der Sortimentengruppe Brenn-, Papier-, Grubenholz, 
Schwellen usw. tritt der Wassertransport in den Hintergrund. 

Von der Gesamtausfuhr gingen 1911 nach dem Rhein 40%, Wiirttemberg 
16,3%, Baden 7,3%, Mannheim und Pfalz 4,8%, Saargebiet 4,5°/fJ' Sachsen 
und Thiiringen 22,6%, nach anderen Gebieten (Schweiz) 4,5%. 

Sachsen und Thiiringen bezogen 1911 von dem ausgefiihrten Rundholz 
9,9 und 6,7%, von dem ausgefiihrten Schnittholz 12,1 und 8,8%, vom 
Brenn-, Gruben-, Papierholz usw. 18 und 15,5%. Die Rundholzausfuhr 
dahin ging wegen der Konkurrenz des ostdeutschen und russischen Holzes 
seit den 1890er Jahren zuriick, die Ausfuhr von Gruben- und Papierholz 
stetig in die Hohe. 

d) In der Einfuhr steht das Rundholz obenan, doch ist auch die Einfuhr 
von Schnittholz und Papier- und Grubenholz betrachtHch. Rundholz wird 
namentlich von den siidbayerischen Sagemiihlen aus Osterreich bezogen, von 
Nordbayern aus Bohmen, und Eichenholz aus Ungarn und Bosnien. Auch fiir 
die iibrigen Sortimente war Osterreich-Ungarn der Hauptlieferant. Von der 
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gesamten Holzeinfuhr kamen auf dem Wasserwege 1911 12,4%, 1913 10,6% 
liber die bayerische Grenze. 

e) Siidbayern und Nordbayern 1). In der Eisenbahnguterstatistik zerfallt 
das rechtsrheinische Bayern in die zwei Verkehrsbezirke: Sud bayern, d. i. 
Ober- und Niederbayern, Schwaben und von der Oberpfalz die Stadt Regens
burg und die Bezirksamter Regensburg und Stadtamhof, und Nord bayern, 
d. i. das iibrige Gebiet des rechtsrheinischen Bayern. 

Die Waldflache beider Verkehrsbezirke ist nahezu gleich: Siidbayern 1913 
1 114651 ha = 29,1 %, Nordbayern 1 146092 ha = 36,3%. Sehr ungleich 
ist aber die jahrliche Holznutzung. 

Es betrug 1913 

die Waldflache . . 
das Bewaldungsprozent . . . 
die Waldflache je Einwohner 
Anteil des Nadelholzes 
Nutzholzanfall im ganzen . 

" 5e ha 
N utzholzprozent (Derbholz) 
Derbholzanfall im ganzen . 

" je ha 
Gesamtholzanfall (mit Stock- und Reisholz) . 

" je ha . . . . . . . . 
Holzmehrausfuhr (in Rohholz) 1911 
Nutzholzverbrauch je Einwohner 1911 
Brennholzverbrauch " 1911 
Gesamtholzverbrauch " 1911 

e. Rheinpfalz. 

in Siidbayern 
1114651 ha 

29,1 
0,35 ha 
86,3 Ofo 

3040052 fm 
2,73 fm 

61,5 
4 944 844 fm 

4,44 fm 
5648863 fm 

5,07 
1916000 fm 

0,355 fm 
0,821 fm 
1,176 fm 

In Xordbayern 
1146092 ha 

36,3 
0,41 ha 
74,8% 

1961932 fm 
1,71 fm 

52 
3773193 fm 

3,30 fm 
4, 625 949 fm 

4,04 
734000 fm 
0,443 fm 
0,961 fm 
1,404 fm 

Die Pfalz hat bei einer Waldflache von 233 599 ha ein Bewaldullgsprozent 
von 39,4, trotzdem aber treHen auf den Kopf der Bev6lkerung nur 0,25 ha. 
Der Holzverbrauch berechnet sich fUr 1911 auf: Nutzholz 482000 fm = 
0,514 fm je Kopf, Brennholz 570000 fm = 0,609 fm je Kopf, Cesamtmasse 
1052000 fm = 1,123 fm jo Kopf. Der Nutzholzverbrauch ist groBer, der 
Brennholzverbrauch k1einer als im rechtsrheinischen Bayern. Fur die Holz
erzeugung fallt der starke Anteil des Laubholzes mit 46,5% (1900 51 %) der 
Waldflaohe ins Gewicht. Daher betragt der jahrliche Holzanfall je ha nur: 
Nutzholz 2,04 fm, Derbholz 3,56 fm, Gesamtmasse 4,48 fm, also weniger als 
in Bayern r. d. Rh. 

Die Pfalz hatte bisher, ausgenommen das Jahr 1911, eine sehr geringe 
Mehrausfuhr 2). Nimmt man abel' den Verbrauch del' Stadt Ludwigshafen 
hinzu, die in der Verkehrsstatistik zu Mannheim geworfen ist, dann hat die 
Pfalz tatsachlich schon seit langeI' Zeit eine passive Holzhandelsbilanz. 

Die Einfuhr betrifft hauptsachlich Schnittholz, das groBtenteils aus Slid
bayern, Wurttemberg und Baden bezogen wird. 

Bei der Ausfuhr iiberwiegt das Grubenholz nach dem Saarrevier, Lothringen 
und ElsaB und Luxemburg. 

Der Wasserweg spielt bei der Ein- und Ausfuhr eine sehr geringe Rolle. 

1) Nach meinen Berechnungen im "Holzhandelsblatt" 1920 Xl'. 39. 
2) Allg. Anz. f. d. Forstproduktenverkehr 1909, 35; 1910,41; 1911, 45; 1912,67; 1913, 

67; Holzhandels blatt 1920. N r. 37 u. 39. 
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Die Holzeinfuhr und -Ausfuhr der Pfalz (ohne Ludwigshafen). 
In 1000 fm Rohholz. 

Einfuhr Ausfuhr Mehr· 
Jahr R d'!SChnitt.! :srenn.! Auner.! Rund'jsChnitt.! :srenn-! AuBer-! aus-

un holz euro' Sa. h lz h lz holz euro- Sa. fuhr holz· holz usw. pilisch o a usw. patsch 

1903 41,5 155 46,7 21,0 264 42,8 99 213 0,0 355 90,7 
1904 39,5 180 42,2 27,0 288 23,0 89 210 0,0 322 33,2 
1905 36,0 173 55,2 26,5 291 26,5 108 166 0,0 301 9,7 
1906 45,6 184 54,7 5,6 290 33,7 113 171 0,0 318 27,8 
1907 41,7 254 48,9 4,6 349 26,5 113 215 0,90 356 6,6 
1908 48,7 230 62,9 4,6 345 34,3 122 205 0,20 362 15,7 
1909 38,9 181· 86,0 9,8 316 38,3 86 203 0,20 327 11,0 
1910 58,2 179 53,7 10,2 301 20,6 156 185 0,00 361 59,9 
1911 55,2 196 72,4 9,8 330 23,6 122 177 1,00 323 -7,3 
1912 - - - - 354 - - - - 306 48,9 
1913 58,1 I 223 91,3 17,9 390 21,7 131 239 0,68 393 2,7 

D. Wiirttemberg. 

Wiirtteroberg ist nach Bayern r. d. Rh. der zweite siiddeutsche Staat mit 
aktiver Holzhandelsbilanz. Die Mehrausfuhr bewegte sich zwischen 200 000 
und ~oo 000 fro. Die Forst£lache betrug 1913 604724 ha = 31 %, je Einwohner 
'0,25 ha. Der Anfall. an Nutzholz war 1912/13 1724623 fro = 2,85 fro je ha, 
an Derbholi 2 727 553 fro = 4,51 fro je ha, an Gesamtmasse 3 281 226 fro = 
5,43 fro je ha. Der Holzverbrauch berechnet sich fUr 1913 bei einerMehrausfuhr 
von 172000 fro (1911) auf 0,64 fro Nutzholz, 1,05 fro Derbholz und 1,28 fro 
Gesamtroasse und 0,64 fm Brennholz je Kopf. 

Die Ausfuhr geht an den Rhein, in kleinen Mengen auch nach der Schweiz. 
Das Schnittholz hat den gro6ten Anteil. Rundholz wird etwa zur Halite auf 
dem Neckar von Heilbronn ab verfl66t 1). Auch bayerisches Holz wird in 
Heilbronn von der Eisenbahn auf den Neckar umgeschlagen. Der Umschlag 
von Holz ging aber von 1901 auf 1911 gewaltig, namlich von 228000 fm auf 

Die Holzeinfuhr und -Ausfuhr Wiirttembergs. 
In 1000 fm Rohholz. 

Einfuhr Ausfuhr Mehr-
Jahr Rund.!SChnitt- :srenn-! Auner-! Rund-!sChnitt-! Brenn.! Auner-! aus-

holz holz holz euro· Sa. h lz h lz holz euro' Sa. fuhr usw. pilisch o 0 usw. pilisch 

1901 172 I 305 82 12,6 572 297 427 185 0,5 922 350 
'1902 128 308 68 16,5 521 299 473 171 1,3 944 424 
1903 148 364 83 17,9 613 312 478 219 0,7 1010 397 
1904 157 405 102 18,7 683 265 499 194 0,7 959 276 
1905 142 418 119 18,5 698 220 535 155 1,0 '911 214 
1906 163 437 122 16,3 738 223 589 144 0,4 956 218 
1907 160 415 131 16,7 723 191 606 156 0,6 954 231 
1908 119 379 156 13,8 667 165 620 177 0,3 963 296 
1909 137 416 133 12,6 698 181 714 158 0,4 1053 355 
1910 181 450 131 16,6 778 160 695 146 1,0 1002 224 
1911 206 I 489 146 21,1 863 175 693 165 0,9 1035 172 

1) Allg. Anz. f. d. Forstproduktenverkehr 1905, 78; 1906, 17; 1907,23; 1909,36; 1910, 
42; 1911, 44; 1912, 69; 1913, 72. 
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40000 fro zuriick. Der Riickgang setzte naroentlich voro Jahre 1904 ab ein, 
weil nunroehr das bayerische Holz roehr an den Main gebracht wurde. Del' 
Schnittholztransport auf dero Neckar ist sehr gering. 

Als Bezugsgebiete kororoen hauptsachlich Siidbayern nnd Baden in Betracht. 

E. Baden. 

Baden verfiigt iiber eine Waldflache von 588866 ha = 39,1 %, je Kopf 
0,27 ha. Der Anfall an Nutzholz war 1912/13 1471435 fro = 2,50 fro je ha, 
an Derbholz 2787634 fro = 4,74 fro je ha, an Gesarotroasse 3474569 fro = 
5,90 fro je ha. Del' Holzverbrauch berechnet sich fiir 1913 bei einer Mehreinfuhr 
von 470000 fro (1907/13) auf 0,91 fro Nutzholz, 1,51 fro Derbholz, 1,84 fro 
Gesarotroasse und 0,94 fm Brennholz je Kop£. 

Diese ungewohnlich hohen Verbrauchsziffern geben allerdings deswegen 
kein richtiges Bild, weil in der Eisenbahngiiterstatistik Mannheiro und Ludwigs
hafen zu einero Verkehrsbezirk zusaroroengefaBt sind. Uro die in Ludwigshafen 
verbrauchten Mengen ist deshalb del' Holzverbrauch Badens zu groB. AuBer
dero wird derselbe durch die Zellstoffabrik Waldhof bedeutend erhOht. Die auf 
den Zellstoffexport diesel' Fabrik treffende Holzroasse roiiBte von den Verbrauchs
ziffern noch abgezogen werden. 

Die Holzbilanz Badens einschl. Ludwigshafen. 
In 1000 fm Rohho1z. 

Einfuhr .Ausfuhr 
Jahr Mehr-

zu 
I 

auf der 
I Sa. zu 

I 
auf der 

I Sa. 
einfuhr 

Wasser Bahn Wasser Bahn 

I 
I 

I 
1901 237,1 466,1 703,2 146,1 I 377,8 523,9 179,3 
1902 182,1 456,2 638,3 220,6 

I 
391,1 I 611,7 26,6 

1903 272,5 513,8 786,3 155,9 408,8 564,7 221,6 
1904 229,8 575,4 805,2 107,7 

I 
431,2 538,9 266,3 

1905 250,9 466,1 717,0 164,9 417,5 582,4 134,6 
1906 318,1 480,1 798,2 174,0 [ 415,6 589,6 208,6 
1907 294,3 484,3 778,6 156,6 i 440,0 596,6 182,0 
1908 380,5 483,6 864,1 150,3 

I 

440,5 590,8 273,3 
1909 454,9 471,6 926,5 207,5 433,0 640,5 286,0 
1910 351,3 397,3 748,6 185,0 

I 
422,2 607,2 141,4 

1911 374,0 446,7 820,7 185,3 480,9 666,2 154,5 
1912 460,1 514,3 974,4 I 301,6 I 486,7 788,3 186,1 
1913 497,2 604,6 1101,8 310,2 I 528,6 838,8 263,0 

Baden 1) hatte bis einschlieBlich 1889 eine Holzroehrausfuhr. Von 1890 
setzte die passive Holzhandelsbilanz ein (Zellstoffholz!). Ohne Mannheiro
Ludwigshafen wiirde Baden eine aktive H-olzbilanz haben. Die Einfuhr von 
Papierholz usw. betrug 1913 980000 fm, von Schnittholz 1103000 fro (Roh
holz) und von Rundholz 175000 fro. 

Von den Rheinhafen kororot fiir die Ausfuhr zu Wasser und als Uro
schlagsplatz des siiddeutschen Schnittholzes in erster Linie Karlsruhe in 
Betracht, in weitero Abstand noch Mannheim-Rheinau und Kehl, fUr die 
Einfuhr zu Wasser in erster Linie Mannheiro und in weitero Abstand Karls
ruhe und Kehl. 

1) E. Wimmer, .AUg . .Anz. f. d. Forstproduktenverkehr 1906, Nr. 21 (bis 1888 zuriick), 
71; 1908, 5, 74; 1910, 43; 1911, 32, 73; 1912, 72; 1913, 73; 1915, 50. 
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Die Stadte Mannheim und Ludwigshafen 1) hatten von 1909-1911 
einen Holzverbrauch von 760700, 552300, 569000 fm. An Papierholz wurden 
auf dem Rhein allein (iiber Holland) eingefiihrt 1909-1911 505600, 347700, 
505600 fm. Die Mehrausfuhr an Holzzeugmasse (Zellulose, Holzmehl, Stroh
masse) betrug 1909-1911 17185, 35885, 33802 t. 

F. Elsall-Lothringen 2). 

EIsa.B-Lothringen, das von Deutschland wieder zuriickgewonnen werden 
wird, hatte 1913 eine Waldflache von 436 347 ha = 30,05% und je Kopf 0,23 ha. 
Auf Unterelsa.B trafen 157 110 ha, Oberelsa.B 123 427 ha, Lothringen 155 810 ha. 
Der AnfaH an Nutzholz betrug 1912/13 786851 fm = 1,80 fm je ha, an Derb
holz 1 573440 fm = 3,60 fro je ha, an Gesamtmasse 1 977 451 fm = 4,53 fm 
je ha. Zu beachten ist, da.B das Laubholz 66,6% der Waldflache einniml1'.t. 
Der Holzverbrauch berechnet sich auf 0,53 fm Nutzholz, 0,95 fm Derbholz, 
1,16 fm Gesamtholz und 0,63 fm Brennholz jc Kopf. 

Die Holzbilanz ist passiv 3). Der gro.Bere Teil der Mehreinfuhr trifft auf 
Elsa.B, das hauptsachlich Rohholz einfiihrt und etwas Schnittholz ausfUhrt. 
Lothringen. exportiert Rundholz und importiert Schnittholz. -'--- Die Ausfuhr 
nach Frankreich ist etwa doppelt so gro.B als die Einfuhr von doft. 

Es betrug in Rohholz umgerechnet die 

Einfuhr Ausfuhr Mehreinfuhl' 
1tJ03 623760 636920 -13100 fm 
1904 771 170 562300 209900 fm 
1905 762600 5523ID 210 300 fm 
1906 522600 376200 146400 fm· 
1907 561300 429500 131800 fm 
1908 603900 390000 213900 fm 
1909 560100 335600 224500 fm 
1910 573 500 381600 191900 fm 
1911 609500 444800 159700 fm 

G. Sachscn. 

Sachsen hat von samtlichen deutschen Staaten den gro.Bten Nutzholzver
brauch vermoge seiner dichten Bevolkerung und hochentwickelten Industrie, 
den geringsten Brennholzverbrauch vermoge seines Kohlemeichtull.s. 

Die Forstflache betrug 1913 377 645 ha = 25,3%, je Einwohner 0,0786 ha. 
Der Anfall an Nutzholz betrug 1912/13 1 140363 fm = 3,02 fll. je ha, Derb
holz 1433074 = 3,80 fm je ha, Gesamtmasse 1 798198 ha = 4,76 fm je ha. 

Der Holzverbrauch berechnet sich fUr 1913 bei einer Mehreinfuhr von 
3124000 fm je Kopf auf 0,89 fm Nutzhoh, 0,95 fm Derbholz, 1,03 fm Gesamt
masse und 0,14 fm Brennholz. 

Von seinell. Bedarf an Nutzholz brachte Sachsen aus der eigenen Forst
wirtschaft 1913 nur 26,7%, an Gesamtholzmasse nur 36,5% auf. 

1) AHg. Anz. f. d. Forstproduktenverkehr 1911, 51; 1912,71; 1913,70. - E. Wimmer, 
Mannheims SteHung im Nutzholzverkehre von 1800 bis 1905. Karlsruhe 1908 (Diss.). 

2) AUg. Anz. f. d. Forstproduktenverkehr 1907, 21, 22; 1910, 44; 1911, 62; 1912, 70; 
1914, 1. - Ferner Holzhandelsblatt 1918, Nr. 1. 

3) AUg. Anz. f. d. Forstproduktenverkehr 1907, 21, 22; 1910, 44; 1911, 62; 1912, 70; 
1914, 1. - Ferner Holzhandelsblatt 1918, Nr. 1. 
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Die Holzmehreinfuhr betrug 1913 3124000 fm in Rohholz 1), also etwas 
mehr, als das rechtsrheinische Bayern an Mehrausfuhr leistet. 

Die Bevolkerung Sachsens nahm von 1884 auf 1913 um 52% zu, der Nutz
holzverbrauch dagegen urn 117% und der Gesamtholzverbrauch urn 64%. 
Von 1900 auf 1913 betrug die Zunahme der Bevolkerung 17,4%, des Nlltz
holzverbrauches 32%' des Gesamtholzverbrauchs 21,3%. Die Zunahme 'des 
Holzverbrauchf:! war also verhaltnismaBig groBer als die Zunahme der 
Bevolkerung. Ein betrachtlicher Teil des Holzverbrauchs entfant auf die 
Zellulose- und Holzstoffindustrie, deren Produkte aus Sachsen wieder aus
gefuhrt werden. 

Die Holzmehreinfuhr Sachsens, stieg von 1884 bis 1913 von 401000 fm 
auf 3 124000 fm, also urn das 71/2fache, ein getreues Spiegelbild der industriellen 
Entwicklung. 

1m Jahre 1913 bezog, in Rohholz umgerechnet, Sachsen aus deutschen 
Vcrkehrsbezirken 2098000 fm = 60,3%, aus dem Ausland 1379000 fm = 
39,7%. Untcr dem aus den norddeutschen Verkehrsbezirken bezogenen Holz 
befindet sich aber auch nordeuropaisches und uberseeisches. Als WasserstraBe 
kommt nur die Elbe fur die Einfuhr aus Bohmen in Betracht. 

Die hauptsachlichsten Bezugsge biete Sach~ens 1913. 

In 1000 fm Rohholz. 

Verkehrsbezir,k I ~~I~-E il h ~I~ ~~I ~ 
p;~ ~~ ~~::i ~ ~:~ 

Nordbayern . 
Siidbayern. . 
Merseburg .. 
Breslau .... 
Brandenburg .. 
Schlesw.·HolsL . 
Deutschland 

im ganzen .. 

811143 160 0,221 384 
l6i 122 67 - 205 

1021 134 120 1,64 358 
37; 1431 89 0,03 269 
16 60 63 139 
o 32 95 0,39 127 

345 914! 802 37,7 i2098 

Bahmen 
davon a. d. Elbe 

Osterreich. . . . 
Galizien 
RuJ31and .... 
Ausland im ganzen 

I I I 491' 28 217 II' 0,00 736 
218 0,0 15 - 233 
1431 11 19 10,14 174 
49

1 
28 43 I 0,11 119 

42 22 222 - 287 
7481100 529 I 1379 

I I 

Die Holzeinfuhr und -Ausfuhr Sachsens 

In 1000 fm Rohholz . 
.. , 

Einfuhr Ausfuhr Mehr-
Jahr Rund-ISChnitt-\ Brenn- \ AnBer.j Rund- \ SChnitt-\ Brenn-I AUBer-1 Sa. 

ein-
holz enro- I Sa. holz holz holz e~l.ro- fuhr holz holz usw. piiisch usw. pmsch I 

I I I 

1 

I 
1884 

202
1 

2121 10l - I 515 24 71 19 - I 114 401 
1885 244 281 145 25 I 60 24 

I 

109 561 - I 670 -
1895 392 , 481 I 267 - I 1140 21 74 26 - 121 1019 
1900 

1164
1 

691 547 9,61 2412 38 119 48 4,1 209 2203 
1905 1317 777 572 13,9 2680 45 245 48 6,7 

, 
345 2335 

1907 1372 I 921 I 656 9,2 I 2958 74 

I 

265 

I 

65 6,2 I 410 2548 
1911 1103 I 983 I 952 42,8 ! 3081 36 264 72 8,2 381 2700 
1913 1094 1014 I 1330 38,5 , 3477 29 257 I 62 5,l , 353 3124 

1) von Mammen, Holzwelt 1918, Nr. 65-80. - Derselbe, Sachsens Holz
verkehr und Holzhandel in Einzeldarstellungen. 1. Der Holzverkehr auf den sachsischen 
Eisenbahnen 1883-1907. Leipzig 1909. - AUg. Anz. f. d. Forstproduktenverkehr 1913, 
Nr. 57. 



638 Holzhandel und Holzproduktion. 

13. Vom siiddentschen nnd rheiniscnen Holzhandel. 
Der bedeutende H6lzanfall in den siiddeutschen Waldungen wird zum grollten Teil 

von den Biiddeutschen Sii.gewerken zu Halbfabrikaten verarbeitet, zum kleineren Teil un· 
verarbeitet an daB iibrige Deutschland und auch an daB Ausland abgegeben. 

Die bayerischen Sagewerke stellen ffir den Export aus Bayern fast aUBschlielllich Bretter 
und Dielen her, well sich die Fichte hierzu besonders eignet und im siidlichen Bayern das 
Holz in den Waldungen zum iiberwiegenden Teile in 4,5 m !angen Klotzen ausgehalten 
wird. Bauholz (Kantholz) liefert der Schwarzwald, weil die billigere und rauhere Tanne 
hierfiir die beste Verwendung findet und Tannenbretter weniger begehrt sind als Fichten
bretter. Rundholz wird aus Baden und Wiirttemberg nur in verhaltnismaJ3ig kleinen 
Mengen nach dem Mittelrhein verfrachtet. 

Die Vogesentanne ist fiir Bretter zu rauh und breitringig, daher nur zu Bohlen und 
Bauholz geeignet. Elsassische Sii.gewerke kauften SchwarzwaIder Tannen-Erdstamme, 
um Bretter daraus zu schneiden. 

Jedes grollere Holzhandelsgebiet hat seine besonderen Holzhandelsgebrauche, die von 
den Fachverbii.nden zusammengefallt sind und als Richtlinien ffir Geschaftsabschliisse 
betrachtet werden, wenn nicht etwas andeFea ausdriicklich vereinbart iat. 1m allgemeinen 
ist der Holzhandel sehr konservativ, doch treten auch Um- und Fortbildungen der Ge
brii.uche hervor. Zusammenstellungen der bestehenden Gebrauche finden sich in: E. Laris, 
Holzproduktion, Holzverkehr und Holzhandelsgebrauche in Deutschland, Eisenach 1907 
und ferner in der vom "Holzmarkt" in Berlin herausgegebenen Schrift: "Die neuesten 
Holzhandels-Usancen". Eine gute ubersicht bietet ferner L. Hufnagl, Handbuch der 
kaufmii.nnischen Holzverwer~ung tmd des Holzhandels. Berlin (P. Parey). 

Die Handelsmalle sind zum iiberwiegenden Tell noch Full und Zoll (rhein1ii.ndisch, 
bayerisch, englisch). AIle Versuche, allgemein das Metermall einzufiihren, sind bis jetzt 
mit Riicksicht auf die Beziehungen des deutschen Holzhandels zum Aus!and gescheitert. 
Zum Vergleich dient die folgende Obersicht. 

Meter 

1= 
0,31385 
0,02615 
0,30479 
0,02Q4 

Quadratmeter I 

1= 
0,0985 
0,000684 
0,0929 
0,00064514 

Kubikmeter 

1= 
0,03092 
0,00001788 
0,028315 
0,00001639 

Lang en vergleic hung. 

Rhein. Full 

3,1862 
=1= 
0,08333 
0,97112 
0,08092 

Rhein. Zoll 

38,2344 
12 

=1= 
1l,55344 
0,97115 

Eng!.' Full 

3,2809 
1,02972 
0,08581 
=1= 
0,8333 

Flachen vergleic hung. 

Eng!. 
QuadratfuB 

Rhein. 
QuadratfuB 

Rhein. 
Quadratzoll 

10,15187 1461,87 10,7643 
=1= 144 1,06028 
0,006944 =1= 0,007363 
0,943109 135,808 =1= 
0,00648 0,943109 0,006944 

Ku bikvergleichung. 

Rhein. Rhein. Engl. 
KubikfuB Kubikzoll Kubikfull 

32,34588 55,894 35,3166 
=1= 1728 1,09199 
0,000579 =1= 0,0008315 
0,9160 1583 =1= 
0,000538 0,9160 0,000579 

Bayerisehes MaD. 1 Full = 0,291859 m, 1 Zoll = 0,024322 m, 
0,085182 qm, 1 Kubikfull = 0,024861 cbm. 

Engl. Zoll 

39,3708 
12,35664 

1,02972 
12 

=1 

Eng!. 
Quadratzoll 

1550,0592 
152,6803 

1,06028 
144 
=1 

Engl. 
Kubikzoll 

61,027 
1886,98 

1,0912 
1728 
=1 

Quadratfull 
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A. Siiddeutseher und rheiniseher Flollholzhande}1) (Rundholz). 
Das auf dem Main, Neckar und Rhein geflOBt,e Rundholz wird in sog. Boden oder 

Koppeln zusammengestellt und wie folgt sortiert: 
1. Mainzer Markt. 

a) Kleinholz: Stamme bis mit 13 m Lange und bis mit 26 cm Mittendurchmesser; 
b) MeBholz: Stamme von 14 m und mehr Lange mit allen mittleren Starkeklassen; 
c) Hollanderholz: Stamme von 18 m und mehr lange und 27 em AbiaB (Zopf

durchmesser). 
2. Mannheimer Markt. 

a) Kleinholz: Stamme bis mit 13 m Lange und bis mit 26 cm l\Iittendurehmesser; 
b) Mittelholz: Stamme von 14-16 m Lange und allen Mittendurchmessern; 
e) MeBholz: Stamme von 17 m und mehr Lange mit allen Mittendurchmessern; 
d) Hollanderholz: Stamme von 18 m und mehr Lange und einem MindestablaB 

(Zopfdurchmesser) von 30 em bei allen Langen. 
Kiirzere Stamme von 13 m und weniger Lange, welche 26 em und mehr 

Mittendurchmesser haben, werden als Kliitze bezeichnet und in der Regel ZUlli 

Mittelholzpreis berechnet. 
3. Frei Wasser Niederrhein. 

a) Kleinholz: Stamme von 42FuB (13,20 m) und weniger Lange und 10 Zoll 
(27 cm) und weniger in der Mitte; 

b) MeBholz sind aile iibrigen Stamme; 
c) HolHinderholz sind Stamme von 58 FuB (18,20 m) Lange mit einem AbiaB 

von lO-I'2 Zoll = 27-30 em bei allen Langen. 

Preisbildung. Am Main hat man in der Regel drei Preise flir a) Kleinholz, b) MeB
holz (leichtes und schweres), c) Hollanderholz. In Mannheim war zwischen den 4 Sorti
menten vor dem Kriege ein Preisunterschied von 2 M. iiblieh, z. B. 20, 22, 24, 26 M. 

Bei Verkaufen frei Wasser Niederrhein gilt der MeBholzfliigel als Einheit. Samt
liche Stamme bzw. die gemessenen KubikfuBe werden zu einem Preis pro KubikfuB (vor 
dem Kriege z. B. 65 Pfennig) berechnet. In den Fliigeln etwa mitgehendes Kleinholz wurde 
friiher um 10 Pfennige pro KubikfuB billiger berechnet. 

Bei Verkaufen frei Wasser Niederrhein ist das sog. rheinische WassermaB gebrauch
lich. Die Vermessung erfolgt nach rheinischen FuBen (I' = 0,3138 m) und Zollen (I" = 
26 mm), und zwar in der Weise, daB die'Durchmesser des im Wasser liegenden Stammes 
in dessen Mitte iibers Kreuz in vollen rheinlandischen Zollen und die Langen in vollen 
rheinlandischen FuBen gemessen werden. Die Ermittlung des Kubikinhaltes erfolgt aber 
nicht fiir das Rundholzstiick als Walze, sondern als vierkantiger Balken, d. h. aus Durch
messer I, mal Durchmesser 2, mal Lange. Durch Division dieses Produktcs mit der Er
fahrungszahl 144 erhalt man den Inhalt des Stammes in KubikfuB; z. B. 60' . 12" . 13": 144-
= 9360 : 144 = 65 KubikfuB. 

Auf einen Kll bikmeter wirkliche Holzmasse kommen, je nachdem der Stamm kreis
rund oder elliptisch geformt ist, 42-46 rheinische KubikfuB WassermaB. Als mittlere 
Erfahrungszahl wird 44 genommen. Den Preis pro Kllbikmeter WassermaB erhiilt man 
daher durch Multiplikation des Preises pro KubikfuB mit der Erfahrungszahl 44. Kostet 
ein KubikfuB 65 Pfennige, dann ist dcr Preis pro Kubikmeter 0,65.44 = 28,60 M.- In 
Wirklichkeit ist Icbm = 32,346 KllbikfuB (1 KllbikfuB = 0,0309 cbm). Die Differenz 
zwischen dem idealen Kantholz. (Balken) und dem Rundholzstiick ist daher im Mittel pro 
Kubikmeter Holzmasse 44 - 32,3 = 1l,7 rhein. KubikfuB. 

B. Sehnittware. 

1. Die handelsiiblichen siiddeutschen BreUer (sog. lange Ware) sind 16 bayerische 
FuB = 4,50 m lang, 5-12 bayerische Zoll = 12-29 cm breit und %-2 Zoll = 12-48 mm 
stark. Als HandelsmaBstab gelten fiir die sortierte Ware je lOO Stiick Bretter oder Dielen, 
im Kleinhandel erfolgt der Verkauf auch stiickweise. 

Die Fiihrung haben die Bretter von 4,5 m Lange, 29 em Breite und 24 mm Starke 
(16' 12" I"). Der Kubikinhalt von lOO Stiick ist 4,5.0,29.0,024. 100 = 3,1328 cbm 
oder abgerundet 3,15 cbm. Kosten 100 Stiick "gute Bretter" 2016 M., dann kostet der 
Kubikmeter 2016 : 3,15 = 640 M. 

1) Gebrauche im siidwestdeutschen Holzhandelsverkehr, herallsgeg. yom Verein von 
Holzinteressenten Siidwestdeutschlands 1905. Neue Ausgabe 1919. 
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Die handelsubliehen Abmessungen fiir Bretter und Dielen von 16 bayerisehen FuB = 
4,5 m Lange sind: 

Breite: 5 
12 

Starke: % 
12 

6 
14% 

% 
15 

7 
17 

% 
18 

8 
19 

1 
24 

10 
24 

1% 
36 

11 12 Zoll 
261/ 2 29 em. 

2 Zoll = 
48 mm. 

In Oberbayern und Algau werden die 6" breiten Bretter aueh mit 15 em, die 8" auch 
mit 191/ 2 em, die 9" aueh mit 22 em und die 11" aueh mit 27 em hergestellt und berechnet. 
AuBerdem wurden in letzter Zeit aueh 4" breite Bretter = 91/2 em eingefuhrt. 

Vor dem Kriege burgerten sieh am Rhein und in Westdeutsehland immer mehr 22 mm 
starke Bretter ein, wodureh der bayerisehen 24-mm--Ware starke Konkurrenz gemaeht 
wurde. 

Als Grundpreise gelten die Preise fUr die 16' 12" 1" Bretter. Aus diesen werden 
die Preise fUr andere Breiten und Starken abgeleitet. 

Die Preisabstufung der Bretter war bisher der Regel naeh folgende: 
a) Naeh der Starke. Wenn man den Preis des 24 mm starken Brettes 

dann ist der Preis bei gleieher Breite fur die Stiirke von 

30 24 18 15 
= 125 100 80 70 

12 mm 
60 

100 setzt, 

Der Preis fUr eiu 18 mm starkes Brett betragt also 800/ 0 des Preises des 24 mm starken. 
Da der Kubikinhalt der sehwaeheren Bretter in smrkerem Grade abnimmt als der 

Preisabsehlag, bereehnet sieh der Kubikmeterpreis der sehwaehere~ Bretter hoher als 
der starkeren. Betragt der Preis fur Kubikmeter der 24 mm starken Bretter = 100, dann 
ist der Preis fur den Kubikmeter der Bretter von einer Starke zu 

24 18 15 12 mm 
= 100 106,7 112 120 

Sehwachere Bretter verursachen bei ihrer Herstellung eine groBere Sageleistung und 
einen groBeren Verlust dureh Sagespane. 

b) Nach der Breite. Wenn man den Preis des 29 em breiten Brettes = 100 setzt, 
dann ist der Preis bei gleieher Smrke fUr die Breite 

32 29 26u 2 24 21% 19 
= 106 100 84 76 68 61 

17 • 
53 

12 em 
37 

Der Preis fiir ein 19 em breites Brett betragt also 61 % des Preises des 29 em breiten. 
c) Naeh dem Kubikinhalt. Der Kubikinhalt von 100 Brettern von 4,5 m Lange 

und 24 mm Starke ist 
bei einer 
Breite von 5" 6" 7" 8" 8" 9" 9" 10" 11" 11" 12" 

= 12 141/2 17 19 19% 21% 22 24 26% 27 29 em 
Kubikmeter: 1,296 1,566 1,836 2,052 2,106 2,322 2,376 2,592 2,862 2,916 3,132 

Man erhalt also den Preis pro Kubikmeter, wenn man den Preis fiir 100 Stuck Bretter 
dureh die Zahlen der letzten Zeile dividiert. 

Vor dem Kriege berechnete sieh der Preis fiir den Kubikmeter der geringeren Breiten 
("sehmale -Ware") niedriger als der Preis der groBeren Breiten ("breite Ware"). 

Bei Verkaufen der Sagemuller im Aigau von unsortierten (sagefallenden) 
Bretter~ an die Handler naeh Stiieken (Preis fur ein Brett) herrschte aber die merk
wtirdige Ubung, daB das lI" breite Brett urn 20 Pfennige billiger berechnet wurde als das 
12zollige (20 M. fur 100 Stuck) und vom 11 zolligen Brett abwarts eine Spannung von 
10 Pfennigen (10 lVI. fur 100 Stuck) zwischen den einzelnen Breiten eingehalten wurde. 
Da diese Preisabstufung in einem MiBverhaltnis zu dem Kubikinhalt von 100 Brettern 
steht, berechneten sieh fiir den Kubikmeter der sehmalen Bretter hohere Preise als fUr 
den der breiten Ware. Es betrug z. B. Ende November 1916 im Algau der Preis der 
unsortierten Bretter frei Bahnwagen der Versandstation 

5" 6" 7" 8" 9" 10" 11" 12" 
fUr 100 Stiick 

135 160 165 180 195 210 225 240 M. 
somit je Kubikmeter 

104 102 90 85 82 81 79 77 M. 
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Dieser unnatiirliche Unterschied trat um so krasser in die Erscheinung, je mehr der 
Preis fiir die 12" Bretter sich uber den Preis von 1,40 M. je Stuck erhob. Bei einem Preis 
von 1,40 M. pro Stuck war der Kubikmeterpreis der 6" breiten Bretter und der 12" breiten 
gleich (140 : 3,132 = 44,7 M.; 70 : 1,566 = 44,7 M.); war der Preis der 12" Bretter niedriger 
als 1,40 M. je Stuck, dann berechnete sich auch der" Kubikmeterpreis der schmalen Ware 
niedriger als der der breiten Ware I}. 

Qualitatsabstufungen. Die Bretter und Dielen sind parallel besaumt. Man unter
scheidet: 

1. Unsortierte (sagefaUende) Ware, d. s. Bretter, wie sie beim Verschneiden 
gesunder normaler Stamme anfallen mit AusschluB gebrochener oder angefaulter Stucke. 
Die Abschliisse in diesem Sortimente vollziehen sich in der Regel zwischen den Sagewerken 
und den Holzhandlern. Letztere sortieren die Qualitaten fiir den Weiterverkauf aus. 
Verkaufe von unsortierten Brettern sind ublich in Oberbayern und im Algau. Die Preise 
werden nach Kubikmeter frei Bahnwagen der Verladestation festgesetzt. 

2. Sortierte Ware nach folgenden Qualitaten: 
a} Reine und ha1breine'Bretter (R und HR) - muss en astfrei und kantig sein. 

Der durchschnittliche Anfall betragt nur 5%. 
b} Oute Bretter (O), auch I. ~9rte genannt - diirfen eine nicht zu groBe ~?,ahl 

maBig groBer verwachsener Aste haben und hier und da kleine ausfallende Aste. 
Anfall durchschnittlich 15%. 

c) AusschuBbretter (A), a~ch I~. Sorte genannt - diirfen eine groBere Anzahl 
grober, auch ausfallender'Aste und teilweise Waldkante haben, auch leicht rot
streifiges Holz muB geduldet werden. Da die AusschuBbretter etwa die Halfte 
des Anfalles ausmachen, haben sie bei der Preisbildung die Fuhrung. Sie werden 
hauptsachlich im Bauwesen verwendet. 

d} X-Bretter, auch Feuerbord oder Brennbord genannt - ergeben sich nach 
Aussortierung der vorgenannten Sorten; sie diirfen starker waldkantig, rotfleckig 
und sehr grobastig sein, auch kleinere Faulstellen haben.Das Brett muB aber der 
Lange und Breite nach zusammenhalten. Anfall 9-10%. 

e} Kistenbretter (Stumpenbretter) sind aus geringerem Rohmaterial erzeugt und 
entsprechen im allgemeinen der Qualitat der AusschuBbretter. 

f} Spaltbretter werden durch Auftrennen eines starkeren Brettes mit der Kreis
sage oder Bandsage hergestellt. 

Die Abschliisse in sortierter Ware vollziehen sich in der Regel zwischen den Handlern 
und Verbrauchern. 

Die Preise fur sortierte Ware werden frei Empfangsstation (Schiff) des Mittelrheins 
festgesetzt. 

2. Kanalbretter oder Kanalborde von 3 m (10 FuB) Lange (nl)benbei auch 3,5 m) und 
20 mm (8/4 Zoll fruher) gewohnlicher Starke. Die gewohnlichen Breiten sind 8 und 12 Zoll 
(19 und 29 cm). 1m rheinischen Handel werden dieselben per 800 Breitenzoll gehandelt. 
Den Kubikinhalt dieses MaBes erhalt man aus 0,02 . 0,024 . 800. 3 m = 1,152 cbm. Kosten 
z. B. 800 Breitenzoll40 M., dann kostet der Kubikmeter 40: 1,15 = 34,8 M. - 1m Einkauf 
in Bayern werden die Kanalborde nach Rieg = 2000 Breitenzoll = 48 m Breite gehandelt. 
Der Kubikinhalt dieses MaBes ist 2,88 cbm. - Es werden 3 Qualitaten unterschieden: 
a) Feuerholzfreie, d. h. fehlerlose, parallel gesaumte Bretter ohne grobe Xste und ohne 
Risse; b} Feuerholz darf einige Fehler haben, welche jedoch die Haltbarkeit nicht be
eintrachtigen; c) Brennbord darf Mangel haben, muB aber ganz sein und das Auf- und 
Abladen aushalten. Scherben sind unbrauchbares Material. "Unsortiert brennbordfrei" 
bedeutet die Ware, wie sie von der Sage kommt, ohne Brennborde und Scherben. "Un
sortiert feuerholzfrei" bedeutet die Ware, wie sie von der Sage kommt, ohne Feuerholz, 
Brennbord und Scherben. 

mer den Ursprung der Bezeichnung "Kanalbord" berichtet Forchheimer: "Ein 
oberfrankischer Holzhandler, unter dem Namen Kassier Eber aus Unterrodach bekannt, 
der an den oberen Laufen des Mains das Schneiden der sogenannten Mainbretter betrieben 
hatte, kam in den bayerischen Wald und sah dort, daB die schOnsten und starksten Stamme 
auf Brennholz verarbeitet wurden; es gab dort eben noch keine Eisenbahn, und die Bache, 
die das Innere der Waldungen durchflossen, hatten einen zu kleinen und gewundenen 
Lauf, als daB sie Stammholz hatten fordern konnen. Er lieB nun, damit sie sich durch
winden konnten, kurze 10' Sii.gklotzer ausschneiden, triftetediese auf den schmalen steinigen 

I} Vgl. Allg. Anz. f. d. Forstproduktenverkehr 1917, Nr. 16. 

Endres, Forstpolitik. 2. Auf!. 41 
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Waldbii.chen herunter auf die wenigen existierenden Sagen und lieB dort Bretter auf jene 
Starken und Breiten schneiden, wie sie in Mainz, Koblenz, Koln usw. gebraucht wurden. 
Diese Bretter wurden daun in Zwiesel, Regen, Kotzting usw. als "Stiimmel" auf dem 
Regenflusse eingemacht, nach Regensburg und Kelheim gefloBt, von da durch den Kanal 
nach Bamberg und dann auf dem Main nach dem Rhein nach Holland hinunter. Diese 
Bretter hieB man, wei! sie durch den Ludwigskanal gebracht wurden, Kanalbretter, 
so heiBen sie heute noch." 

3. Beim gesagten Bauholz werden unterschieden: 
a) SchaTIkantiges Holz. 
b) Vollkantiges Holz oder Holz mit iiblicher Waldkante darf je nach Starke 3-6 cm. 

schrag gemessen, Waldkante haben. 
c) Baukantiges Holz darf auf der ganzen Lange Waldkante haben, doch soll jede 

Seite von der Sage gestreift sein. 
Das Bauholz (Kantholz) wird entwooer nach "Listen", d. h. nach bestellten DimensioneD: 

fiir Bauten geliefert oder in iiblichen .AusmaBen auf Vorrat geschnitten. 

4. Hobelware. Die deutschen Hobelbretter werden eingeteilt in: 
1. Reine und halbreine Ware. Die Bretter miissen astrein sein.oder diirfen nur eine 

miiBige Anzahl kleiner verwachsener Aste haben. 
2. Gute Ware, au~h 1. Klasse genannt, darf eine nicht zu groBe Anzahl maBig groBer 

verwachsener .Aste haben, muB scharfkantig und blank sein. 
3 • .AusschuB, auch II. Klasse genannt, darf eine groBere Anzahl grober, auch etwas 

ausfallender Aste haben und sonstige kleine Fehler. 
Der Preis wird nach Quadratmetern berechnet. 

Sommer-Durchschnittspreise. 

a) Fiir siiddeutsches MeBholz je cbin am Oberrhein, b) fiir siiddeutsche .AusschuBbretter 
frei Schiff Koln.Duisburg (Mittelrhein). 

MeBholz 16' 12" 1" MeBholz 16' 12" I" 
.AusschuBbretter .AusschuBbretter je cbm je 100 Stiick je cbm je chm je 100 Stiick je cbm 

M. M. M. M. M. M. 
1886 109 34,8 1902 25,00 121 38,6 
1887 22,20 113 36,1 1903 25,60 117 37,4 

1904 26,60 118 37,7 
1888 21,10 123 39,3 1905 25,80 127 40,6 
1889 23,30 131 41,8 1906 28,10 138 44,1 
1890 22,00 119 38,0 
1891 21,30 114 36,4 1907 26,50 143 45,7 
1892 20,75 113 36,1 1908 25,40 135 43,1 
1893 23,30 113 36,1 1909 26,40 135 43,1 
1894 23,30 118 37,7 1910 26,00 141 45,0 
1895 23,10 118 37,7 1911 26,75 139 44,4 
1896 25,10 128 40,9 1912 27,25 153 48,9 

1913 26,75 151 48,3 
1897 24,00 127 40,6 1914 155 49,5 
1898 29,30 128 40,9 1915 164 52,4-
1899 27,50 133 42,5 1916 280 89,4-
1900 28,25 133 42,5 1917 530 170,0 
1901 26,50 127 40,6 1918 490 156,0 

1919 585 187,0 
1920 3000 959,0 
1921 1960 626,0 
1921 Dez. 5400 1725,0 

1m norddeutschen Holzhandel unterscheidet man beim Langholz daB Stammstiick 
(Erdstiick), Mittelstiick (Stamm 2. Klasse) und Zopfstiick und danach Stammbretter, 
unter denen sich die "astreinen Seiten" befinden, und Zopfbretter. "Borkware" heiBen 
im ostdeutschen Holzhandel Bretter, die aus Rundholz geschnitten sind, welches gar nicht. 
oder hochstens 6 Woe hen im Wasser gelegen ist, ohne daB die Borke sich vom Holze ge
lost hat. 
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14. Die Forstwirtschaft der bisherigen deutschen Schutzgebiete. 
Der Neid und HaB der ewigen Feinde Deutschlands hat uns auch die deut

schen Kolonien geraubt 1). Es wird und muB eine Zeit kommen, in der wir 
wieder einen Kolonialbesitz erwerben und die deutsche Pionierarbeit von 
Neuem einsetzen wird. Die in den deutschen Schutzgebieten bisher gesammelten 
Erfahrungen werden die Grundlage zu neuen Erfolgen bilden. 

Tiichtige deutsche Forstmanner haben die Urwaldungen der deutschen 
Kolonien erforscht und deren Ausnutzung und Pflege begonnen. Ihre Arbeit 
ist nicht umsonst getan, sie wird in besseren Zeiten yom deutschen Volke wieder 
aufgenommen werden. 

Die Waldungen der deutschen Kolonien in Afrika sind zum groBten Teil 
Mischwaldungen von sehr vielen Laubholzarten, von denen bisher nur eine 
geringe Zahl botanisch bestimmt und forstlich charakterisiert ist. Reine Bestande 
sind sehr selten (Mangrovenwalder). 

Die tropischen Waldungen gliedern sich in zwei Hauptarten: a) In den 
Trockenwald oder Steppenwald, der aus xerophytischen, d. h. Trocken
heit ertragenden Pflanzen, Strauchern und einzelnen Baumen von geringen 
Dimensionen besteht, die zum Teil wahrend der Trockenperiode das Laub 
verlieren. b) In den Regenwald, der in den feuchten Gebieten mit immer
griinen machtigen Baumen bestockt ist. Dazu zahlt auch der Hochgebirgs
oder Nebelwald sowie der Ufer- oder Galeriewald. 

Eine Waldart fiir sich bildet der Mangrovenwald im Brackwasser. Die 
Uferwaldungen ziehen sich in Breiten von 20 m bis zu 3 km an den Ufern 
der FluBlaufe entlang. 

In der Regel besteht der tropische Urwald aus drei Etagen: dem Unterholz, 
dem eigentlichen Hauptbestand in der Plenterform und den dariiber hinaus
ragenden einzelnen Baumriesen. 

Der forstwirtschaftlichen Ausnutzung der Urwaldungen stehen 
mancherlei Schwierigkeiten im Wege: 

1. Die Mehrzahl der Holzarten liefert schweres und hartes Holz, das sich nur 
schwer bearbeiten laBt. Der Bedarf an diesem ist aber auf dem Weltmarkt 
gering und in der Hauptsaehe auf die sog. LuxushOlzer beschrankt. 

2. Bei der herrschenden Plenterform der Mischbestande sind die technisch 
brauchbaren Holzarten einzeln iiber die ganze Waldflache zerstreut und auf 
der jeweils zur Abnutzung bestimmten Flaehe nur in wenig en Exemplaren 
vorhanden. Infolgedessen lohnt sich die AufschlieBung der Waldungen dureh 
Wegeanlagen und Waldeisenbahnen nieht und ist ein rationeller Ausnutzungs
betrieb wegen der Transportschwierigkeiten sehr ersehwert. 

3. Der Transport des Holzes bis zur" naehsten Eisenbahnstation oder bis 
zur Kiiste auf dem Landwege ist nieht nur durch den Mangel an StraBen be
sehrankt, sondern aueh durch den Mangel an Zugtieren, die in vielen Gebieten 
'der Tsetsekrankheit erliegen. Daher ist man auf die Mensehenkraft angewiesen. 
Bergiges oder sumpfiges Gelande erhohen noeh vielfaeh die Transportsehwierig
keiten. Die wertvollsten Waldungen liegen zudem in den Bergen. Der Wasser
transport versagt, weil das sehwere Holz sieh nicht £loBen !aBt, die Fliisse auBer
dem nieht reguliert sind und der Wasserstand derselben groBen Sehwankungen 
unterworfen ist. 

Ob sieh der Transport mit Elefanten lohnen ki:innte, ist noeh fraglieh. 

1) Eine gute kurze Ubersicht mit sehr guten Karten bietet der "Deutsche Kolonial
Atlas" (Berlin, Reimer), der bis 1914 in 18 Jahrgangen erschienen ist. 

41* 
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4. Waldarbeiter sind schwer zu beschaffen, die Arbeitsleistung der Neger ist 
gering, die ArbeitslOhne stellen sich auch wegen der kostspieligen Verpflegung 
im Urwald sehr hoch. 

Zudem ist die Fallung der starken harten Holzer umstandlich und meistens 
nicht mit der Sage, sondern nur mit der Axt mOlrlich; hinderlich sirid auch die 
Schlinggewachse. 

Unter diesen Umstanden fanden sich nur wenig Unternehmer, die das 
risikovolle Werk der Holzausbeutung in den deutschen Kolonialwaldungen 
auf sich nahmen. 

Zunachst ist der Holzhandel auf den Absatz nach Europa angewiesen, da 
der Holzverbrauch der Kolonien selbst noch sehr gering ist. Fiir den Transport 
des Holzes in den Schiffen muB dasselbe sehr gut ausgetrocknet sein, wenn 
es nicht Schaden leiden solI. Der sehr unbedeutenden Ausfuhr aus Kamerun 
und Ostafrika stand auch eine Einfuhr gegeniiber, da fiir die Errichtung von 
Gebauden das europaische Nadelholz billiger und brauchbarer ist als das ein
heimische Holz. Der Schiffstransport fiir den Kubikmeter von Kamerun bis 
Hamburg kostete vor dem Kriege 40-50 M., das Holz muBte also in Deutsch
land einen hohen Preis erzielen, wenn der Hltndel rentabel sein solite. Jeden
falis konnen solche Spesen nur Luxusholzer vertragen, denen andererseits aber 
wieder der Massenabsatz fehlt. 

Zudem war das Holz in den Kolonien mit einem Ausfuhrzoli und in Deutsch
land mit einem Einfuhrzoll belastet. 

Die Einschatzung der Zuwachsleistungen der tropischen Walder wird 
dadurch erschwert, daB wegen des standigen Wachstums der Baume die Jahr
ringbildung fehlt. Vorhandene Ringbildungen deuten nur die Grenzlinie von 
einer Trockenperiode zur anderen an (oft zwei im Jahre), oder die Wiederkehr 
der Bliitezeit oder des neuen Blattansatzes. 

Bemerkenswert ist ferner, daB wegen der raschen Zersetzung des Laubes 
keine Humusschicht vorhanden ist. 

Gefahrdet ist der Kolonialwald durch die fortgesetzte Rodung der Ein
geborenen, um landwirtschaftliches Kulturland zu gewinnen, das nach wenigen 
Jahren als ausgebaut aufgegeben und zum BU8chwaid oder zur Steppe wird, 
und ferner durch das Grasbrennen am Ende der Trockenzeit zu dem Zwecke, 
Viehweide zu gewinnen, den Ortsverkehr und die Jagdausiibung zu erleichtern, 
das Ungeziefer zu vernichten. Am geschlossenen Urwald macht zwar das Feuer 
Halt; in die durchlichteten mit Gras iiberzogenen Walder dringt es aber ver
nichtend ein. Vielfach entstehen Waldbrande auch durch FahrIassigkeit, auch 
dUTCh Honigsucher, welche die Bienen in den Baumen ausrauchern. 

Mit dem ErlaB von Schutzverordnungen war zwar iiberall der Anfang ge
macht., fiir die Durchfiihrung hiitte aber viel mehr Personal aufgestelit werden 
miissen, als es die ausgeworfenen Etatsmittel erlaubt haben. 

Eine erhebliche Rolle spielten die Einnahmen aus den ForstnebeI'lllutzungen: 
Rinden (Mangrove), Kopale, Harze, Kautschuk, Fasern. 

Wenn trotz der widrigen Verhaltnisse, die der wirtschaftlichen Ausnutzung 
der deutschen Kolonialwaldungen entgegenstanden, die Aufgabe der kolonialen 
Forstverwaltung zunachst darin bestand, die Mittel und Wege zur moglichst 
ergiebigen Zugutemachung der vorhandenen Holzmassen ausfindig zu machen, 
so hatte dieselbe doch noch eine viel wichtigere Pflicht, namlich an die Stelle 
des ungefiigigen Urwaldes einen Wirtschaftswald mit nutzholztiichtigen 
Holzarten zu setzen. Die Konzentrierung derselben in reinen oder gemischten 
Bestanden ermoglicht die Anlage von Verkehrswegen und beseitigt das jetzige 
Haupthindernis der Verwertung. 
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Tatsachlich wurde auch bereits in allen deutschen Kolonien der Anfang 
mit Neukulturen gemacht. Wenn der Umfang derselben noch bescheiden 
war, so ist dies damit zu erklaren, daB iiber die Wahl der Holzarten, des 
Standorts und der Kulturtechnik erst Erfahrungen gesammelt werden muBten, 
Arbeitskrafte oft schwer zu beschaffen waren und groBe Geldmittel hierfiir nicht 
flussig gemacht wurden. AuBerdem gehen viele Kulturen durch tierische 
Schadlinge und Naturschaden zugrunde. 

Der Anbau beschrankte sich nicht auf die technisch wertvollen einheimischen 
airikanischen Holzarten, sondern erstreckte sich auch auf fremde Holzarten: 
Teak, Eukalyptus, Kampferbaum, Chininpflanzen, besonders Eisenholz und 
amerikanisches Mahagoni. Die Kultur von Holzarten mit leichtem weichen 
Holz, wie Zedern, Zypressen, ware ein weiterer ProgramIhpunkt gewesen, 
ebenso die Erziehung von Holzarten, die gegen die Zerst6rung durch Termiten 
gesichert sind. 

Was die Waldeigentumsverhaltnisse anbelangt, so gibt es nach dem 
Recht der Eingeborenen nur Dorfeigentum, kein Privateigentum. Die Nutzungen 
des Waldes sind aber frei und gelten als herrenlose Sache. An letzteren tatsach
lichen Rechtszustand anknupfend, erklarte die deutsche Kolonialverwaltung 
die vorhandenen Waldungen als fiskalisches Eigentum, d. h. sie reservierte sie 
von Fall zu Fall fur den Fiskus durch einen besonderen Akt der Besitzergreifung 
- Waldreservationen. Waldungen, die nicht offentlich zu solchen erklart 
wurden, waren nach wie vor fur die Nutzung freigegeben. 

In der englischen Kolonie Nigeria werden Waldreservate in der Weise ausgeschieden, 
daB das Eigentum an Grund und Boden den Eingeborenen (Dorfeigentum) verbleibt und 
der Fiskus denselben fUr das entnommene Holz eine Vergiitung gewahrt. Nur so viel 
Nutzung, als zur Deckung der Verwaltungskosten notig ist, wird vom Fiskus ohne Ent
gelt in Anspruch genommen. Die Rechnung faUt aUerdings immer zugunsten des Fiskus 
aus. Bis jetzt wurde zur Errichtung der Reservate die Zustimmung der Eingeborenen 
eingeholt; in neuerer Zeit machten dieselben aber viele S.chwierigkeiten. (Nach Christ.) 

1. Kamerun 1). a) Altkamerun, seit 1884 deutsch, mit 49,6 Mill. ha fast 
so groB wie das Deutsche Reich, war mit 6--9 Mill. ha Wald die waldreichste 
deutsche Kolonie. Die Walder bilden einen von Kulturland nur wenig unter
brochenen etwa 150 km breiten Gurtel entlang der Kuste, der sich gegen Suden 
uber das ganze Gebiet ausdehnt. In der Hauptsache handelt es sich um Hoch
plateaux von 500-3000 m Seehohe (Kamerunberg 4070 m mit grasbewachsenem 
Gipfel). 

Man unterscheidet primaren Urwald, welcher auf Gelande steht, das 
immer mit Wald bestockt war, und sekundaren Wald auf Gelande, das nach 
Beseitigung des ursprunglichen Holzwuchses zeitweilig landwirtschaftlich be
nutzt und dann wieder mit Wald bestockt wurde oder auch Wald, der durch 
menschliche Ei~griffe uberhaupt seinen ursprunglichen Charakter verloren 
hat (auch Buschwald). Das Klima ist reines Tropenklima mit sehr groBer 
Feuchtigkeit (2000 mm im Regenschatten, 10000 mm auf der Luvseite des 
Kamerunberges). 

Die Zahl der Holzarten betragt uber 500, von denen nur der kleinste Teil 
botanisch sicher bestimmt ist. 

Am meisten wurde "Mahagoni" und Ebenholz ausgefiihrt, im Jahre 1910 
1632, 1911 7204 t Nutzholz im ganzen. 

Die spezifisch schweren hart en Holzer sind im Ubergewicht. 

1) J en tsch und Biisgen, Forstwirtschaftliche und forstbotanische Expedition nach 
Kamerun und Togo. Beihefte zum "Tropenpflanzer". 1909, Nr. 4 u. 5. - Jentsch, Der 
Urwald Kameruns. Beihefte zum Tropenpflanzer 1911, Nr. 1 u. 2. 
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Nach Biisgen kommen als Nutzbaume in Betracht: Chlorophora excelsa 
(Mvule in Ostafrika), Holz termitensicher, eichenahnlich; Mimusops djave, 
mittelschweres Holz, Kameruner Mahagoni; Pterocarpus-Arten liefern Rot
holz; Lophira alata, sehr schwer, rotbraun; Diospyrus-Arten liefern Ebenholz. 
Leichtes Holz haben Ceiba pentandra, Wollbaum; Musanga Smithii, Schirm
baum; Alstonia congensis. 

Nach den Probeflachenaufnahmen von Jentsch 1908/09 ergaben sich im 
Primarwald Derbholzmassen von 569-998 fm, im Sekundarwald von 313 bis 
525 fm. Die nutzbare Schaftholzmasse betragt hiervon ohne Riicksicht alif 
die Holzart nur die Halfte, die eigentlich verwertbaren Holzarten machen un
gefahr nur ein Viertel aus. Auf den Probeflachen kamen 80-186 verschiedene 
Holzarten pro ha vor. 

Die Ausfuhr von Bau- und Nutzholz betrug in Tausend t (Mill. M.): 1910 
1,6 (0,14), 1911 7,2 (0,39), die Einfuhr 2,8 (0,43), 1,2 (0,26). 

Urn die Kameruner HOlzer in Deutschland bekannt zu machen, war vom 
Reichskolonialamt in Hamburg im April 1912 auf 2 Jahre ein Musterlager 
errichtet· worden. 

b) Neukamerun mit einer ungefahren Flache von 25 Mill. ha wurde 1911 
von Frankreich an das Deutsche Reich abgetreten. 

2. Deutsch-Ostafrika 1), seit 1885 unter Verwaltung des Deutschen Reiches, 
mit 99,5 Mill. ha, fast zweimal so groB wie das Deutsche Reich, ist sehr wald
arm. Das Bewaldungsprozent wird auf 4 geschatzt (rund 4 Mill. hal, das des 
dichtgeschlossenen und hochstammigen Waldes nur auf 1 (1 Mill. hal. 

Das ganze Land ist mit Ausnahme eines schmalen Kiistenstreifens Hoch
plateau und Gebirge (hochste Erhebung des Kilimandscharo "Kibo" 6010 m). 

Die Niederschlagsmengen wechseln je nach Gebiet und Erhebung. Drei 
Viertel Deutsch-Ostafrikas haben unter 1000 mm, der mittlere Teil nur 500 bis 
750 mm, mehr als 2000 mm nur das Hochgebirge. Fiir tropische Verhaltnisse 
somit ein regenarmes Land. 

Es werden folgende Waldtypen unterschieden: 
a) Der Regen- oder Gebirgswald, meist immergriin, umfaBt die Hohen

lagen von iiber 500 m; er befindet sich in Usambara (Schumewald mit 25 000 hal, 
am Kilimandscharo und Meru, im Unguru- und Ulugurogebirge, im Grenz
land westlich vom Viktoriasee. Der dazu zahlende Hochge birgs- oder 
Nebel wald in 1000-3000 m Meereshohe bildet Glirtel am Kilimandscharo, 
Meru, Paragebirge usw. Besonders wertvolle Bestande von Juniperus procera 
hat das Usumbaraplateau (2000 m) im Schagai-, Magamba- und Schumewald. 

b) Ufer- oder Galeriewalder an den FluBlaufen oberhalb der Brack
wassergrenze mit iibereinander gelagerten Kronen. 

c) MangrovenwiHder (50000 hal sind aus etwa einem Dutzend baum
artigen Gewachsen zusammengesetzt, die verschiedenen Pflanzenfamilien an
gehoren. Die Wurzeln der Baume ragen iiber dem schlammigen Boden heraus 
(Luftwurzeln) und tragen den Stamm wie Stelzen. Sie kommen nur an den 
Miindungen der Fliisse an den Kiisten im Bereich der Ebbe und Flut (Brack
wasser) vor. 

Das Holz ist nicht viel wert (Hiittenbauholz, Stangen und Brennholz). 
Dagegen enthalt die Rinde bis 45% Gerbstoff, der gut absetzbar ist, seitdem 

1) Th. Sie benlist, Forstwirtscha:ft in Deutsch-Ostafrika. Berlin 1914. - Miindliche 
Mitteilungen von Deininger. - Wettich, Die Entwicklung Usambaras unter dem 
EinfluB der ostafrikaniscp.en Nordbahn. Berlin 1911. - Jahresbericht der Forstverwaltung 
pro 1911/12 in "Der Pflanzer" 1913, Nr. 7. - Haug im Bericht liber die Hauptversamm
lung des Deutschen Forstvereins zu Ulm 1910. - Fr. Jentsch in Mitt. d. Deutschen 
Forstvereins 1914, Nr. 4. 
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der Farbstoff der Rinde daraus beseitigt werden kann. Mangrovenrinden
extrakt wird auch auf Borneo und Sumatra gewonnen. 

d) Der Trockenwald nimmt die groBte Flache ein auf den Standorten 
mit geringen NiederschIagen und langen Trockenperioden. Er lost sich in der 
Steppenlandschaft in Gebiisch auf (Miombowalder im Siiden und Westen). 

Durch K. Verordnung yom 26. November 1895 wurde alles Land als herren
los zum "Kronland", d. h. als fiskalisches Eigentum des Reiches erklart, soweit 
nicht private Eigentumsanspriiche nachgewiesen werden konnten oder durch 
Vertrag erworben waren. Gewisse Okkupationsrechte standen der deutsch
ostafrikanischen Gesellschaft und der Ostafrikanischen Eisenbahngesellschaft 
zu. Die rechtlich formell yom Fiskus in Besitz genommenen Waldflachen, die 
abgegrenzt und vermarkt waren, hieBen Waldreservate. In denselben war 
db Besiedlung und der Weidegang von Vieh nur mit besonderer Erlaubnis 
'zulassig. Den Donern der Eingeborenen waren entweder Nutzungsrechte 
eingeraumt oder einzeIne bestimmte Parzellen zur freien Benutzung iiberlassen. 

Am 1. April 1912 bestanden 161 Waldreservate mit 484418 ha Flache, 
etwa 0,51 % der Landesflache, fiir die Reservierung vorbereitet waren 314 400 ha. 
Genutzt wurden 18697 fm und 1644 t Rinde teils im Eigenbetrieb, teils durch 
flachenweise Verpachtung (Firma Wilkins & Wiese) und Abgabe an Berechtigte. 
Die herrenlosen Kronwalder, welche formell noch nicht okkupiert waren, waren 
den Eingeborenen meist zur Rodung und Nutzung noch freigegeben. 

Privatwaldbesitz einzelner Eingeborener gibt es nicht. Dagegen wurde 
weiBen Ansiedlern zu ihren Plantagen Urwald als Eigentum iiberlassen. In 
neuerer Zeit wurde den Ansiedlern Land nur verpachtet mit der Pflicht zur 
Kultivierung, meist auf 25 Jahre mit Aussicht auf spateren Kauf. Ein Teil 
davon kann Wald bleiben. Es sollte dadurch die Spekulation ausgeschaltet 
werden. Der groBte Teil der Privatwalder entfiel auf die Plantagengesellschaften 
in Ostusambara. 

Gemeindewaldungen der Donschaften gibt es ebenfalls nicht, da die 
Doner keine oHentlich-rechtlichen Verbande sind. Nach den Begriffen der 
Neger ist der Wald ein freies Gut. 

Ab l. September 1911 wurde das Land in drei Forstbezirke mit je einer 
Lokalforstbehorde ("Forstamt") eingeteilt: a) Nordliches Forstamt Wilhelms
tal, b) mittleres Forstamt Daressalam, c) siidliches Forstamt Mohoro. An der 
Spitze stand ein hoherer Forstbeamter, dem ein Forster als Gehille zugeteilt 
war. AuBerdem farbige Waldwarter. 

1m Wirtschaftsjahre 1911/12 betrug die Einnahme der Forstverwaltung 
72100 Rupien (1 Rp. = lOO Heller = Pis M.), die Ausgabe 207893 Rp. 

Waldschutzverordnungen wurden erlassen. Gegen Feuer wurden Schutz
streifen angelegt, die mit Kautschuk bepflanzt werden. 

Die "Waldschutzverordnung~' yom 27. Februar 1909 mit Ausfiihrungs
verordnung v&m 30. Juni 1909 bezog sich nur auf die Reservate und die herren
losen Walder; verboten war die Entwendung von Holz, Rodung, Beweidung, 
Beschadigung des Holzwuchses, das Betreten der Kulturen, Feuermachen. 

Fiir die Privatwaldungen galt die Verordnung yom 17. August 1908, welche 
die Abholzung da verbietet, wo die Walder "zum Schutz gegen Gefahrdungen 
allgemeiner Natur notwendig sind" (Schutzwaldgesetz). Ferner konnte fUr 
Privatwaldungen von liber 100 ha FIache angeordnet werden, daB Baume bis 
.zu 25 em Brusthohendurchmesser nicht gefallt werden dunten und von den 
starkeren mindestens der 4. Teil oder 1/4 der FIache nicht genutzt werden durfte. 

Von den nutzbaren Holzarten kommen in Betracht: 
a) Die Harthol zer (LaubhOlzer): Chlorophora excelsa, Mvuleholz, im Tiefland und 

Gebirge bis 900 m in machtigen Stammen, termitensicher; Khaja senegalensis, afrikanisches 
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Mahagoni, an den FluBlii.ufen und im Gebirge, termitensicher; Acacia Brosigii und andere 
Akazienarten, termitensicher; Ocotia usambarensis, sehr schweres Hartholz von mii.chtigen 
Dimensionen; Tarchonauthus camphoratus, in der Steppe des Bezirks Wilhelmstal, mit 
intensivem Kampfergernch, stattlicher Baum. 

b) Die Weichholzer (NadelhOlzer): Juniperus procera (Schumezeder), ostafrikanisches 
Bleistiftholz, das jedoch sich harter schneidet als J. virginiana, im Gebirge iiber 1600 m, 
auch im Freien sehr dauerhaft, erreicht bis 50 m Hohe; Podocarpus usambarensis und 
milanjanus (Ta:msart), im Gebirge, unserem Tannenholz ahnlich, in schonen Stammen 

. und groBen Mangen vorhanden; Callitris, eine Pinusart, im Nyassagebiet, iiber 1600 m. 
c) Trachylobium verrucosum, liefert Kopal (Lack, Harz). 
Die Abnutzung betrieben die 1908 'mit einem Kapital von 925000 M. be

griindete "Deutsche Holzgesellschaft fUr Ostafrika in Berlin" im Bereich der 
von ihr erbauten Sigibahn (Mvuleholz); sie arbeitete bis 1912 nur mit Verlust 
und mu.Bte 1912 diese Bahn an die Regierungverkaufen, um den Konkurs zu 
vermeiden. Ferner die Firma Wilkins & Wiese, die speziell die Zedern (Juni
perus procera) des Schumewaldes mit Hille einer Drahtseilbahn (Kosten 2 Mill. 
M.) nutzte und die "Deutsch-koloniale Gerb- und Farbstoffgesellschaft" (Man
grovenrinde ). 

Die Ausfuhr von Bau- und Nutzholz betrug in Tausend t (Mill. M.): 1910 
4,1 (0,37), 1911 5,9 (0,48), die Einfuhr 3,2 (0,42), 4,0 (0,67); von GerbhOlzern 
und Gerbrinden die Ausfuhr 1910 2,6 (0,10), 1911 1,9 (0,096). 

3. Deutsch-Siidwestafrika 1), seit 1884 deutsches Schutzgebiet, mit 83,5 
Mill. ha fast P/2ma1 so groB wie das Deutsche Reich, ist sehr waldarm. Ziffern
maBige Schatzungen fehlen. 

Nach Pogge kann man 5 Zonen unterscheiden: 1. Die baumlose Namib, 
die sich an der Kiiste vom Oranje bis zum Kunene etwa 80 km breit erstreckt 
mit 15 mm jahrlichen Niederschlagen, vom Meere etwa 700 m ansteigend. -
2. Das dicht bebuschte Hereroland mit einzelnen hoheren Baumen, 100-600 mm 
Niederschlagen, bis 1500 m MeereshOhe. 3. Das Namaland mit niedrigem Busch 
und wenigen hohen Baumen fast mir in den Riversenkungen,. 60-230 mm 
Niederschlage, 12-1500 m MeereshOhe. 4. Den Kalahari und Omaheke um
fassenden ostlichen Tell mit parkahnlichem Baumbestand, welliges Diinen
gelande, Niederschlage nicht festgestellt, 12-1400 m Meereshohe. 5. Den 
nordlichen Teil von 20 0 siidl. Br. an mit groBen, fast geschlossenen Waldungen 
und im Gegensatz zu den anderen Zonen mit zahlreichen dornenlosen Baumarten; 
Grootfontein bis 1000 mm Niederschlage, 1000-1400 m MeereshOhe. 

Das Klima ist kiihl, nur die nordliche Halfte gehort den Tropen an. Bei 
der Regenarmut. ist der gro.Bte Tell Steppe und Busch. 

Baumschadlich sind: die Heuschrecken, Ziegenherden und Steppenbrande. 
Eine Waldschutzordnung vom 1. April 1900 verbot das unbefugte Fallen und 
Beschadigen der Baume, eine Verordnung von 1894 die Verursachung von 
Waldbranden. 

Kleinere Waldreservate, die vom Verkauf als Farmland ausgeschlossen 
sind, wurden seit 1906 ausgeschieden. 

Die meisten Baume werfen im Winter die Blatter abo 
Voran stehen Akazienarten, u. a. Acacia horrida, bis 18 m hoch und 1 m dick, sehr 

hartes HoIz, liefert auch Gummi und Gerbstoff; .A. giraffae, ungemein hart und sprode, 
hohe Heizkraft; A. maras, nur im Hereroland, gutes, leichter bearbeitbares Holz; Acacia. 
albida, der iippigste Baum der Kolonie, bis 25 m hoch und 2 m Durchmesser, mit leichtem 
porosem uIibrauchbarem Holz. AIle Akazien sind nicht termitensicher. - Copaifera mopane, 
waldbildend, bis 20 m hoch, sehr hartes mahagonifarbiges Holz. 

Die Holzausfuhr war fast null. Dagegen wurden an Bau- und Nutzholz 
eingefiihrt 1910 6,1 (1,03 Mill. M.), 1911 6,0 (1,09 "Mill. M.) Tausend t. 

1} Oberforster C. Pogge, Nutzholzbii.ume Deutsch-Siidwestafrikas in Zeitschr. f. Forst
u. Jagdwirtschaft 1910, 400. 
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Unter den gegebenen Verhaltnissen wird Siidwestafrika erst dann ein Holz
ausfuhrland werden konnen, wenn es gelingt, an Stelle des Buschwaldes einen 
Wirtschaftswald zu begriinden. 

4. Togo 1), seit 5. Juni 1884 deutsches Schutzgebiet, mit 8,7 Mill. ha etwas 
groBer als Bayern, mit einer Waldflache von 135000 ha (60000 ha Urwald, 
75000 ha Uferwald) und einem Bewaldungsprozent von 11/2 bis hochstens 2, 
war die waldarmste deutsche Kolonie. Der Holzbestand der 60% der Gesamt
flache umfassenden Baumsteppe ist nicht mitgerechnet. Zusammenhangende 
groBere Waldkomplexe sind vorwiegend im westlichen Gebiet und in Mittel
togo. Die Zahl der Holzarten beziffert sich auf 150--200. 

Die jahrlichen Niederschlagsmengen betrugen je nach den Bezirken von 
1905-1909 518-1800 mm (groBte Menge MisahOhe 1909 2317 mm), die monat
lichen Mitteltemperaturen gehen bis 30 0 C. 

Zur Verwendung kommen nur 6 Holzarten: Chloroph~ra excelsa, "afrikanische Eiche"; 
Khaya Klainii und senegalis, auch Aizelia africana, diese drei als "afrikanisches Mahagoni"; 
Diospyros mespiliformis als "Ebenholz". 

Die Zubereitung des Holzes beschrankt sich auf den primitivsten Hand
sagebetrieb, indem .der Stamm iiber eine eigens gegrabene 11/2 m tiefe Grube 
gelegt wird. 

Der Transport des Holzes ist dadurch erschwert, daB Zugvieh wegen des 
Vorkommens der Tsetsefliege nicht zur Verfiigung steht. 

Der groBere Teil der Waldungen gehort den Eingeborenen teils in Form 
von Familieneigentum, teils von Dorfeigentum; Einzelbesitz ist selten. Der 
Fiskus hatte erst in den letzten Jahren einige Waldflachen erworben, eine Aus
scheidung von Reservewaldungen gab es nicht. Ein Waldschutzgesetz fehlte. 
. Der Holzbestand gilt bei den Eingeborenen als herrenlose, nahezu wert
lose Sache, die Nutzung ist frei und nicht an dasEigentum gebunden. per 
Holzbedarf der Eingeborenen ist aber sehr gering. 

Der von den Eingeborenen gelegte Steppenbrand' in der Trockenzeit mit 
dem Zweck, den landwirtschaftlichen Anbau des Bodens zu ermoglichen, den 
Verkehr und die Jagdausiibung zu erleichtern, dringt nicht in den Urwald ein. 
Da die Neger aber urbar gemachtes Waldland fiir den landwirtschaftlichen 
Anbau dem Steppenland vorziehen, vernichten sie fortgesetzt einzelne Wald
reste mit der Axt (Ringelung bis auf den Splint) und auBerdem durch Anrichtung 
eines Feuers um die Baumstamme herum. Dadurch tritt an die Stelle des 
Waldes die Baumsteppe, die nur kurzschaftige und krummwiichsige Baume 
tragt. Dieser Vorgang hat die Entwaldung des Landes verursacht. 

Am 1. September 1912 trat eine Schutzwaldverordnung in Kraft. 
A.usgefiihrt wurde an Holzern· aller Art von 1906-1911 86, 70, 129, 134, 

200, 170 Tonnen (nicht Tausend), eingefiihrt 1211, 828, 900, 663, 850, 720 t. 
Aus der benachbarten englischen Kolonie Nigeria wird sehr viel Mahagoniholz aus· 

gefiihrt. Die Nutzung lohnt sich aber nur dann, wenn der Stamm hiichstens 5 eng!. Mellen 
vom FluB entfernt ist, da die Verfrachtung bis zum FluB durch Menschenkraft erfolgen 
llluB wegen der Tsetsefliege (nach Christ). 

5. Kiantschon, im Jahre 1897 vom Deutschen Reich von der chinesischen 
Regierung auf 99 Jahre gepachtet, 55200 ha groB, mit. der Stadt Tsingtau, 
bis 900 m sich iiber dem Meere erhebend, mit 620 mm jahrlichen Niederschlagen, 
wurde als nahezu odes Land angetreten. Von der deutschen Verwaltung wurden 
mit Akazien, Pinus Thunbergii, Erlen, Schantungeiche und Maulbeerbaum 
bis 1912 750 ha aufgeforstet. 

1) Metzger, Die Forstwirtschaft im Schutzgebiet Togo. 1911 (Diss.). 



650 Holzhandel und Holzproduktion. 

6. Die deutschen Schutzgebiete in der Siidsee. a) Kaiser-Wilhelms
Land (Neu-Guinea), seit 1884 Schutzgebiet, 17,9 Mill. ha groJ3, mit Gebirgs
zugen bis 4000. m, jahrlichen Niederschlagen von 1700-6500 mm, hat an der 
Kuste groJ3e Mangrovenwalder, in den Bergen ausgedehnte immergrune Walder 
mit machtigen Baumriesen (Eukalyptus, Cedrela australis, Dammarafichte). 
Bis jetzt vollig unaufgeschlossen, da schwer zuganglich. 

b) Der Bis marckarchi pel mit den Samoainseln solI ebenfalls Urwaldungen 
mit Edelholzern enthalten. 

III. Die Holzbilanz der iibrigen europaischen Staaten. 

1. Die Monarchie Osterreicll-Ungarn. 
A. Das alte Osterreich. 

Die Gesamtwaldflache betrug 1910 9 768290 ha = 32,6% der Landes
flache und 0,35 ha je Einwohner. Dem Staate gehOrten 714034 ha = 7,3% 
der Waldflache (s. Tabelle S. 651). 

Die Hauptmasse der Staatswaldungen liegt in den Alpen, namlich in 
den Landern Salzburg 117795 ha, Oberosterreich (Salzkammergut) 58799 ha, 
Tirol und Vorarlberg 116207 ha, Steiermark 55513 ha, dann in Galizien (Kar
pathen) 281 602 ha. In Mahren und Schlesien gab es keine Staatswaldungen. 

Die Fondsforste mit 330808 ha = 3,4% gehOren den Religions-, Studien
und Stiftungsfonds der einzelnen Kronlander, denen sie nach der Aufhebung 
der KlOster gewidmet worden waren. Sie wurden von der Staatsforstverwaltung 
wie die Staatsforste verwaltet, bildeten aber offentlichrechtlich und budget
maJ3ig eine besondere Besitzkategorie. Sie befinden sich mit ihrer Hauptmass~ 
in .der Bukowina (griechisch-orientalischer Religionsfonds), namlich mit 
225149 ha = 68% aller: Fondsforste, dann in Oberosterreich, Karnten, Steier
mark, Krain, Bohmen, Galizien. In Salzburg und Schlesien fehlen sie ganz. 
Der Gemeindewald besitz ist am meisten in Tirol und Vorarlberg, Dalmatien, 
Bohmen und Galizien vertreten, der GroJ3waldbesitz ist uberwiegend in 
Galizien, Bohmen, Mahren, Steiermark, der Kleinwald besitz tritt bedeutend 
zuruck in Salzburg und Schlesien. 

1m Jahre 1900 betrug der unter 500 ha groBe Kleinwaldbesitz 4,33 Mill. ha = 
44 0/ 0 der Gesamtwaldflache. In den eiuzelnen Kronlandern war derselbe beteiligt im 
Kiistenland mit 79%, Krain 73, Karnten 68, Steiermark 65, Nieder- und Oberosterreich 
je 53, Dalmatien 50, Tirol 47, Bohmen 35, Salzburg 32, Galizien 31, Mahren 25, Schlesien 23, 
Bukowiua 22%. 

Auf den Kopf der Bevolkerung fielen im Jahre 1910 an Waldflache: 
Salzburg 1,20, Oberosterreich 0,50, Niederosterreich (mit Wien) 0,22, Karnten 
1,24, Steiermark 0,77, Tirol 1,22, Vorarlberg 0,52, Galizien 0,28, Bohmen 0,24, 
Mahren 0,25, Krain 0,87, Bukowina 0,62, Dalmatien 0,64, Schlesien 0,26, Istrien 
0,48, Gorz und Grad~ska 0,29, Triest 0,01 ha. 

Holz- und Betrie bsarten. Nach der letzten Statistik von 1900 betragt 
die Flache des Nadelholzes 5896942 ha = 60,4%, des Laubholzes 2071 146 ha = 
21,2%, des Mischwaldes 1799478 ha = 18,4%. In Krain, Kiistenland und 
Dalmatien iiberwiegt das Laubholz, in den anderen Landern das Nadelholz. 
Es stehen im schlagweisen Hochwaldbetrieb 5 551 493 ha = 56,8 %, Plenter
betrieb 2768252 ha = 28,4%, Mittelwaldbetrieb 282364 ha = 2,9%., Nieder
waldbetrieb 1165457 ha = 11,9%. Der Plenterbetrieb ist am starksten ver
treten in Steiermark, Karnten, Krain, Tirol und Vorarlberg, Galizien und 
Bukowina; der Mittelwald in Tirol und VorarlbeFg, Mahren, Kiistenland, Steier-
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mark und Niederosterreich; der Niederwald in Galizien, Dalmatien, Kiisten
land, Tirol und Vorarlberg. 

In den Staats- und Fondsforsten nimmt die Fichte 51, Tanne 18, Larche 4, Kiefer 
und Schwarzkiefer 3, Rot- und WeiBbuche 20,5, Eiche und Edelkastanie 1,3, sonstiges 
Laubholz 2,2% ein, SOlnit Nadelholz 76, Laubholz 24%. 

Holzproduktion. Der durchschnittlich-jahrliche Zuwachs aller oster
reichischen Waldungen wurde 1900 ausgewiesen mit 29,78 Mill. fm, d. s. 3 fm 
pro Hektar. Das Nutzholzprozent wurde zu 45 angenommen. HiCIovon ent
fielen auf den Hochwald (einschlieBlich Plenterwald) 3,2 fm pro Hektar, wovon 
45% Nutzholz, Mittelwald 2,5 fm mit 20% Nutzholz, Niederwald 2,3 fm mit 
11 % Nutzholz. 

Tatsachlich genutzt wurden im Jahre 1905: Nutzholz 14,96 Mill. fm = 
59,7%, Brennholz lO,10 Mill. fm = 40,3%. Vom Nutzholzanfall trafen nur 
6,5% auf Hartholz. Gegeniiber dem Zuwachs ist die Nutzung um 4,72 Mill. fm 
Gesamtmasse zuruckgeblieben. 

In den Staatsforsten betrug in den 5 Jahren 1899/1903 pro Jahr der 
Solleinschlag 2,54 Mill. fm (3,54 fro je ha), der Isteinschlag 1,98 Mill. fm (2,77 fm 
je ha), somit der l\>1indereinschlag 0,55 Mill. fm (0,77 fm je ha). Von dem Ist
einschlag trafen auf die Zwischennutzung 0,287 Mill. fm, auf das Hartholz 
23,5%. - In den Staats-, Religionsfonds-, Stiftungsfondsforsten 
und den griechisch-orthodoxen Religionsfondswaldungen der Buko
wina betrug 1899/1903 jahrlich auf einer Flache von 1041495 ha der So11-
einschlag 4,61 Mill. fm (4,42 fm je ha), der Isteinschlag 3,15 Mill. fm (3,01 fm 
je ha), der Mindereinschlag 1,46 Mill. ha (1,41 fm je ha) 1). 

Nach dem Budget der Staatsforstverwaltung fiir das Jahr 1913 be
trug der planmaBige jahrliche Derbmassenertrag der Staatsforste 2,345 Mill. fm. 
Fiir den Einschlag waren aber nur 2,241 ::\fillionen fm vorgesehen (davon 
1,179 Mill. fm = 52,6% Nutzholz), weil wegen Transportschwierigkeiten ein
zelne Gebiete nicht ganz ausgenutzt werden konnten, insbesonders in den 
Karpathenforsten das weiche Brennholz und in den Seitentalern der Alpen 
das Durchforstungsmaterial unverwertbar war. 

Der Wert der Abgaben und Leistungen an die Servitutsbenichtigten betrug 
abziiglich der baren Gegenleistungen 1,862 Mill. Kr. (0,556 Mill. Kr. fiir Nutz
holz, 0,536 fiir Brennholz, 0,061 fiir Waldstreu, 0,710 fiir Weidenutzung). Die 
Vberlastung der Staatsforste mit Holz- und Weiderechten bildet das groBte 
Wirtschaftshindernis. 

Der Geldertrag der osterreichischen Staatsforste war immer sehr gering 
und stieg erst vor dem Krieg auf 6 Mill. Kr. 

Die siidslavischen Gebiete haben wegen der vorwaltenden Niederwald
und Brennholzwirtschaft einen sehr geringen Nutzholzertrag. Der Schwer
punkt der Forstwirtschaft lag auch unter der Monarchie in Deutschosterreich. 

B. Das alte Ungarn. 

Die Waldflache betrug 1913 

in Ungarn ...... 7400419 ha = 26% der LandesfHiche 
in Kroatien-Slawonien . 1530442 ha = 35% " 

--------------------~--------------
Zusammen 8930861 ha = 27,5% der Landesflache 

1) Jahrb. der Staats- und Fondsgiiterverwaltung, 6. Bd., 1907. - Geschichte der osterr. 
Land- und Forstwirtschaft, IV, 1899, 31. 
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Auf den Kopf der Bevolkerung (1910) trafen 0,43 ha 1). 
In beiden Landesteilen zusammen tra£en auf die Waldungen des Staates 

16,4%, der Gemeinden usw. 49,1 %, der Privaten 34,5%. 
Der ungarische Staat verfiigte auBerdem iiber 151422 ha nichtforstliches 

GeIande (1913); hiervon sind 67 226 ha Alpweiden, 29 304 ha Wiesen, 38 518 ha 
andere Weiden, 12267 ha Acker und andere produktive FIachen und 28852 ha 
unproduktive Flachen. Die Alpweiden und Wiesen waren verpachtet. Von 
den ersteren befindet sich etwa die Halfte im Komitat Maramaros, wo Muster
Milchwirtschaften und Kasereien eingerichtet sind. In Kroatien-Slawonien 
betragen diese Flachen 24745 ha. Die Waldweiderechte wurden durch Aus
scheidung von Wiesenflachen aus dem Waldgebiet abgelOst. 

Nach den Standortsverhaltnissen waren 1913: 

Unbedingter Waldboden 
Bedingter Waldboden 
Sandboden . 
Schutzwalder . . . . 

Ungarn 

6064830 = 82,0% 
934580 = 12,6% 
110604 = 1,5% 
290405 = 3,9% 

Kroatien-Slawonien 

803568 = 52,5% 
690644 = 45,2% 

287 = 0,0% 
35943 = 2,3% 

7400419 = 100% 1 530442 = 100% 

Nach Besitzarten gehOrten 1912 dem (den): 

Staate ............... . 
J urisdiktionen und Gemeinden. . . . . 
Religiosen Korperschaften und Geistlichen 
Of£entlichen Gesellschaften (Stiftungen) . 
Privatgesellschaften . 
Fideikommissen. . . 
Gemeinschaften. . . 
Aktiengesellschaften . 
Zusammen unter Staatsaufsicht 
Privatwalder . . . . . . . . . 

Ungarn 

ha % 
1 137 045 15,3 
1 234749 16,7 

482775 6,5 
77 198 1,1 
5979 0,1 

544 335 7,3 
1 114762 15,0 

126103 1,7 
4722946 63,7 
2695487 36,3 
7418433 100 

Kroatien
Slawonien 

ha % 
332039 21,7 
15!) 245 10,4 
36788 2,4 

594807 38,9 
19254 1,3 

1142133 74,7 
388309 25,3 

1530442 100 

Jurisdiktionen sind die Korperschaften, Komitate und Stiidte, die das Recht haben, 
GerichtsbehOrden einzusetzen. Gemeinschaften sind die einer Gruppe von adeligen 
Grundbesitzern gehOrenden ungeteilten Familiengiiter. 

Die Waldflache hatte sich von 1912 auf 1913 durch Richtigstellung der 
Kataster um 18014 ha verringert. 

Mit Ausnahme der Privatwaldungen unterstehen aIle Waldungen der staat
lichen Wirtschaftsaufsicht (Wirtschaftsplan), d. s. 64% in Ungarn und 75% 
in Kroatien-Slawonien. 

Holz- und Betrie bsarten. Von der Waldflache Ungarns waren 76% 
mit Laubholz und 24% mit Nadelholz bestockt, von der Waldflache Kroatien
Slawoniens 88,7% und 11,3%. 1m einzelnen: 

1) Oberforstrat von Sch mid t, Internationale agrartechnische Rundschau 1914, 1525. 
- Die Zahlen beziiglich Kroatien-Slawonien beziehen sich auf das Jahr 1894, da neuere 
Jurrgaben fehlen. 
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Ungarn ..... . 
Kroatien-Slawonien 

Eichen 

1,964 =.26,5% 
0,336 = 22,0% 

2,300 = 25,0% 

Buchen usw. 
Mill. ha 

3,661 = 49,5% 
1,020 = 66,7% 

4,681 = 52,4% 

Kadelholz 

1,776 = 24,0% 
0,174 = 11,3% 

1,950 = 21,8% 

Das Nadelholz ist auch hier im Vordringen. In Ungarn nahm es 1898 nm 
20,8% ein. 

In Ungarn ist der Antell in Prozenten: Buche 36,1, Weillbuche 9,0, Stiel- und Stein
eiche 21,0, Zerreiche 5,6, Birke 2,3, Pappel und Weide 2,2, Esche, UIme, Ahorn 1,4, AkaziE'" 
1,0, ErIe 0,5, Linde 0,1, Fichte 14,3, Tanne 4,3, Kiefer 2,0, Larche 0,1, auBerdem etwas 
Schwarz- und Ziirbelkiefer. 

Die Buche ist vorherrschend und konnte nicht ganz verwertet werden. 
Der groBte Teil der ungarischen Waldungen lag in den Karpathen. Das 

nordliche Waldgebiet enthalt Kiefer, Tanne, Fichte, Buche, das ostliche (Sieben
biirgen usw.) Buche, Tanne, Eiche, das westliche Buche, Eiche, Kiefer, die sich 
bis zum Siiden erstreckende Tiefebene, AlfOld genannt, ist gering bewaldet, 
Eiche, Buche und Kiefer treten zuriick, dagegen finden sich Akazien, Weiden, 
Pappeln usw. Die Wiederaufforstung des Alfolds, welches noch vor 700 Jahren 
Walder von wirtschaftlicher Bedeutung besaB, ist seit langerer Zeit im Gange. 

_Die Sandgebiete wurden durch Akazienanpflanzungen gebunden 1). Auch im 
neuen Staat werden die Auf£orstungen fortgesetzt. 1m Jahre 1921 waren 
1500 Katastraljoch durch den Staat und 500. durch Private aufgeforstet. 

In Ungarn sind mehr als 65% Hochwald, das iibrige ist Niederwald und ZUlU 

geringen Teil Mittelwald. 
Der j ahrliche Holzeinschlag aIler ungarischen Walder betrug 21 Mill. fm 

Hartholz (Stiel- und Traubeneiche 6,01, Zerreiche 1,45, Rot- und WeiBbuchen 
11,4, anderes 2,14 Mill. fm) und 7,28 Mill. fm Weichholz (Fichte 5,4, Tanne 
1,23, Kiefer und Larche 0,65 Mill. fm), im ganzen also 28,3 Mill. fm. 

Von der Staatswaldflache waren bestockt in Hektaren mit: 

Ungarn . . . .1107503 I, 1 861 1 521 887 1 
Kroatien-Slaw. . 48138 - 215000 

Insgesamt I 155641 I 1 861 I 736887 I 

Weiches 
Laubholz 

12157 
799 

12956 

1 N I I 1 unbewirt-I --
ade ho z s~haftet Zusammen 

I 
369411 112422611 13704;'> 
36486 31 616 332039 

I 405 897 I 155 842 I I 469084 

Die Staatsforste liegen hauptsachlich in den hoheren Berggegenden uncl 
grenzen an die Alpweiden an. 

Von den Staatsforsten standen 1913 in Ungarn 1012421 ha = 88,8%, 
in Kroatien-Slawonien 299407 ha = 90,2%, zusammen 1311828 ha = 89,3% 
in ordentlicher Nutzung, der Rest war auBer Nutzung. 

1m Zeitraum 1910/13 wurden in den Staatswaldungen Ungarns von der zur 
Nutzung bestimmten Holzmasse nur 25%, in jenen Kroatien-Slawoniens nur 
60,2% wirklich genutzt und verwertet. 

Die ungarische Regierung unterstiitzte die Wiederaufforstung der Privatwaldungen 
durch Geldbeihilfen, Pramien und durch Verteilung von Pflanzen kostenlos oder urn geringen 
Preis. Die Mittel hierfiir werden der durch das Forstgesetz von 1879 geschaffenen Landes
kasse fur Forstwirtschaft entnommen, die mit den Fors.~strafgeldern dotiert mrd. 
AuBerdem wurden groBe Mittel fiir die Neuaufforstung von Odfliichen usw. verwendet. 
1m Jahre 1913 wurden in Ungarn an 2311 Besitzer 55,3 Mill. Pflanzen und an 1673 Be
sitzer 668074 Kr. Geldunterstutzungen verteilt. 

1) Intern. Agrartechn. Rundschau 1915, 96. - E. Vadas, Die Monographie der 
Robinie. Budapest 1911. 
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In Ungarn wurde 1866 ein Landesforstverein gegrfindet mit dem Sitz in Budapest. 
Er zahlte 1913 2lO0 Mitglieder, besitzt eine Bibliothek, veriiffentlicht eine Halbmonats
schrift (Erdeszeti Lapok, Forstwirtschaftliche Blatter) und unterstfitzt die Fachzeitung 
der niederen Forstbeamten, "Az Erdii" (der Wald). Ende 1913 besaB die Gesellschaft 
ein Vermiigen von 1909728 Kronen. Ihr Ziel ist, forstliche Kenntnisse zu verbreiten, 
die Interessen der Forstbeamten zu wahren sowie deren Witwen und Waisen zu unter. 
stfitzen. AuBerdem bestehen noch drei Provinzial·Waldbaugesellschaften. Eine standige 
Ausstellung des Forstwesens besteht im Landwirtschaftsmuseum in Budapest. 

Ffir Kroatien und Slawonien wurde 1877 in Agram eine Waldbaugesellschaft ge· 
grfindet, die fiber 1400 Mitglieder zahlt. Sie veriiffentlicht die "Forstwirtschaftliche 
Zeitung" (Sumarski list) und ein Blatt ffir Fiirster. Das Vermiigen belief sich Ende 1913 
auf 188 542 Kr. 

C. Bosnien und Herzegowina 1). 

Dieses Gebiet war von 1463 ab tiirkisch, wurde 1878 als Okkupationsland 
unter osterreichische Verwaltung gestellt und am 5. Oktober 1908 der Krone 
Osterreich einverleibt. Fiir die Staatsgiiter und hauptsachlich die Staats
waldungen zahlte Osterreich-Ungarn an die Tiirkei 1908 2,5 Mill. tiirkische 
Pfund als Abfindung (53 Mill. Kr.). 

Die Gesamtwaldflache wurde 1909 zu 2572664 ha angegeben, d. s. 50,2% 
der Landesflache und 1,62 ha je Einwohner. Der Besitzstand war: 

Staatswald Privatwald Zusammen Bewaldungs-
ha ha ha prozent 

Bosnien 1692520 489420 2181940 52,3 
Herzegowina 260354 130370 390724 40,0 

Sa. 1952874 619790 2572664 50,2 

(Nach anderen Quellen betrug 1912 die Waldflache beider Gebiete2525948 ha 
49,4%.) 
Dem Staate gehoren in Bosnien 77,6%, in der Herzegowina 66,6%, in 

beiden Gebieten zusammen 75,9%. 
Zum Privatwald zahlt auch der Vakufwald (Kirchen- und Stiftungswald). 

Die Klarung der verwickelten Eigentumsverhaltnisse ist noch nicht abge
schlossen. 

Die Betrie bsarten verteilen sich wie folgt: 

Staatswald Privatwald 
Bosnien Herzegowina Beide Gebiete Zusammen 

ha ha ha 
Hochwald 1269562 97108 153280 1519950 
Niederwald 292585 58283 215300 566168 
Gestriipp 130373 104963 251210 486546 

1692520 260354 619790 2572664 

Von der Hochwaldflache des Staatswaldes treffen auf Fichte, Tanne und 
Kiefer 365092 ha == 26,7%, Buche 544674 ha = 39,8%, Eiche 101563 ha = 
7,4%, Mischbestande 355341 ha = 26,1 %. 

Von der staatlichen Niederwaldflache sind 44 % mit Eiche, 56 % mit Eiche, 
Buche und anderem Laubholz bestockt. 

1) A. Feifalik, Ein neuer aktueller Weg zur Liisung der bosnischen Agrarfrage. Wien 
und Leipzig 1916 (Wiener staatsw. Studien, 12. Bd., 3. H.). Referat im Forstw. Central· 
blatt 1916, 547. - L. Dimitz, Die forstlichen Verhaltnisse und Einrichtungen Bosniens 
und der Herzegowina. Wien 190J? - von Guttenberg im Zentralblatt f. d. ges. Forst· 
wesen 1880. - K. Petraschek, Osterr. Vierteljahrsschr. f. Forstwesen 1894. - L. Dimitz, 
ebenda 1904. - C. V. Huber, Die Landwirtschaft in Bosnien und der Herzegowina. Sara· 
jevo 1899. 

Endres, Forstpolitik. 2. Auf!. 42 
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FUr die Bewirtschaftung und die Forstpolizei wurde die k. k. Verordnung 
vom 17. Dezember 1890 erlassen. 

Durch das Friedensdiktat wurde Bosnien und Herzegowina Jugoslavien 
einverleibt. 

Die Waldungen sind mit Servituten, die personliche Dienstbarkeiten sind 
und daher fortwahrend zunehmen, iiberlastet. Nur die entlegenen unzugang
lichen Urwaldungen sind servitutfrei. 

1m Zeitraum 1897-1906 wurden in beiden Gebieten im Durchschnitt jahr
lioh 3,556 Mill. fm Holz genutzt. Hiervon entfielen 55,8% auf Servitutsabgaben, 
44,2% wurden verkauft. Von 1901-1907 wurden im Durchschnitt jahrlich 
414500 fm weiches Bauholz und Schnittholz exportiert. Davon gingen 39,7% 
nach Siiditalien, 14,5% nach Agypten, 13,8% nach Ungaro, 6,5% nach (Jster
reich, 5,8% nach Frankreich. 3,5% nach Tunis und Nordwestafrika, 3,0% 
nach Spanien, 2,8% nach Deutschland, 2,8% naoh Westafrika, 2,6% nach 
England, 1,3% nach Holland usw. - Die gesamte Holz- und Holzkohlenausfuhr 
Bosniens und der Herzegowina betrug 1898 74, 1907 561 Tausend t. Die Aus
fuhr erhohte sioh in den folgenden Jahren. 

Die Ausnutzung der bosnischen Walder wurde von 1892 ab Holzhandels
firmen auf der Grundlage von Vertragen iibergeben, die fiir das ForstiLrar sehr 
ungiinstig waren. Ein vom bosnisch-herzegowinischen Landtag 1911 ein
gesetzter UntersuohungsausschuB deckte viele UnregeImaBigkeiten auf 1). 

Ein groBer Teil der Bauern sind nur Erbpiichter (Kmeten) mit einer Quotenabgabe 
vom Bruttoertrag der Ernte an den Grundbesitzer. Was der Kmet in den staatlichen 
WiUdern gemaB dem Ramazangesetz rodet, geht ebenfalIs in das Grundeigentum des 
Grundherrn iiber, der Ertrag unterliegt dem Kmetenverhaltnis. 

Die Kmetenfamiliengemeinschaft heiBt Zadruga, sie ist die Tragerin des Erbrechts. 
Die Bevolkerung Bosniens und der Herzegowina zieht zu 88% ihren Lebensunterhalt 

aus Landwirtschaft und Viehzucht. Die staatlichen Wald- und Weidegebiete werden 
hierfiir in erater Linie in Anspruch genommen. Die den Ortschaften nahegelegenen Wald
teile sind infolgedessen auf weite Strecken zu Buschwerk mit nur kiimmerlichem Wald
und Weideertrag verwiistet. 

Nehan dem Wald hat die Weide die groBte Bedeutung. An Weideland waren 739 400 ha 
= 14,4% der Landesfliiche vorhanden. "Bosnien ist kein Agrikulturland, es ist ein Vieh
land. Seine Gebirge, seine Triften, seine Weiden, seine groBen Gebiischwalder, der noch 
wenig entwickelte FleiB seiner Bauetn, das Steuersyste~, uralte Volksgewohnheiten, alIes 
stelIt die Viehzucht hier an eine hOchst wichtige Stelle der Urproduktion" (Feifalik 43). 

1m ganzen Wald gilt das freie Weiderecht, ebenso auf der Flur. Der einzelne sucht 
seine Grundstiicke aber durch Errichtung von Zaunen, die Millionen junger Waldbaume 
verschlingen, zu schiitzen, auch ein Faktor der Waldverwiistung. Veracharft wird der 
Holzverbrauch hierfiir vor allem durch den Streubesitz, die unendJich vielen Rodeenklaven 
im Walde und Gemeinde-Weideland. 

Die osterreichische Regierung hatte die Bereinigung der nach dem tiirkiachen Recht 
vollig ungeregelten Waldeigentumsverhiiltnisse (s. unter Tiirkei) eingeleitet. 

"Vom forstlichen Standpunkt aus kann man sich keinen groBeren Waldvandalismus 
denken, als ihn der Bosnier tagtiiglich ausiibt. Urn spaltbare Schindeln fiir sein Haus zu 
suchen, pliitzt er mehr als ein Dutzend hohe Fichten, prachtvolle Waldriesen, an, ehe er 
sich den ihm geeigneten Stamm auswahlt. Urn seine Ziegen im Friihjahr zu fiittern, schlagt 
er mit der stets getragenen langstieligen .Axt eine hohe Buche urn, urn den Miiulern die 
sprieBenden Teile der Krone zur Nahrung zu geben. Um sich ein paar Dunum (1 Dunum = 
0,1 ha) Rodeland zu verachaffen, hiiuft er urn die alten machtigen Stiimme die herab
geschlagenen Baumaste, setzt sie in Brand und durch Verkohlung ungeheuerer Waldwerte 
verschafft er sich ein Stiick mageren Grund und Bodens, das, als absoluter Waldboden 
eine Enklave im Hochwald bildend, nur zur Holzproduktion priidestiniert ist" (Feifalik 49). 

Bei diesen Verhiiltnissen sind die Waldfrevel an der Tagesordnung. In den 5 Jahren 
1907-1913 kamen 212047 FaIle zur Aburteilung - der kleinste Tell der wirklich be
gangenen Frevel - mit einer Schadeusersatzaufbiirdung von 5,14 Mill. Kr. Hiervon wurden 
nur 3,6% wirklich bezahlt, ein Beweis, daB die BehOrden es an Ernst und Strenge fehIen 
lassen (Feifalik 50). 

1) Vgl. AUg. Anz. f. d. Forstprodukten-Verkehr 1912, Nr. 29. 
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D. Bolzausfuhr und -Einfuhr. 

Die Holzausfuhr Osterreich-Ungarns 1) nahm vom Jahre 1894 ab einen 
gewaltigen stetigen Aufschwung. Die hochste Ausfuhr hatte dem Gewichte 
nach das Jahr 1907, der Rundholzmasse nach das Jahr 1904. 

Dem Gewichte nach hielten sich die Rundholz- und Schnittholzausfuhr 
etwa die Wagschale. Wenn man aber die zur Herstellung des Schnittholzes 
erforderliche Rundholzmasse berechnet (s. Tabelle) und dazu die ebenfalls 
vorgearbeiteten anderen Sortimente hinzunimmt, dann betrug im Durchschnitt 
der 5 Jahre 1909-1913 der Rohholzexport fUr sich 2,48 Mill. fm = 32,2%, 
der Export von vorgearbeitetem Holz in Rundholz ausgedriickt 5,22 Mill. fm = 
67,8%. 

Unter den Holzabnehmern fUr osterreich-ungarisches Holz stand Deutsch
land stets weit obenan, namentlich fiir Rohnutzholz, dann folgen Italien und 
danach im wechselnden Verhaltnis Rumand, Rumanien, Schweiz und Frankreich. 

Von der Nutzholzausfuhr nach dem Gewicht gingen nach: 

Jahr I Deutso~~and I ltalien RuBland Rumanien I Fra~:eich I Schweiz 

% % % % 
I I 

I 
1880 45,5 13,6 4,3 9,5 I 1,0 
1885 33,6 13,4 6,6 16,5 2,8 
1890 44,6 ll,4 8,0 11,1 2,9 
1895 50,1 15,8 11,1 8,2 6,9 3,2 
1900 62,8 12,6 6,7 4,1 5,2 2,4 
1901 58,1 14,3 9,0 4,8 5,6 2,3 
1902 52,4 16,1 11,0 5,8 4,7 3,0 
1903 55,3 15,5 9,8 5,1 2,9 2,9 
1904 55,5 16,4 8,3 5,9 3,0 3,3 
1905 55,8 18,1 6,5 5,5 3,4 4,0 
1906 58,5 20,0 4,0 5,7 2,6 3,8 
1907 56,0 21,6 4,3 6,3 2,5 4,0 
1908 51,5 24,3 4,2 7,7 2,5 4,5 
1909 49,3 28,4 3,2 8,5 1,8 3,7 
1910 48,0 28,2 3,6 8,4 1,8 4,8 
1911 48,9 26,9 2,9 8,3 2,3 5,1 
1912 48,1 27,5 3,7 7,9 2,0 4,7 
1913 51,1 26,3 4,6 7,9 1,9 3,6 

Von der Gesamtausfubr von Rohnutzholz entfielen in Prozenten auf: 
Deutschland RuBland Rumanien Ita,jien 

1883 59 17.6 8,3 
1890 75 9,9 8,0 3,2 
1900 85 8,1 3,4 1,5 
1910 81 3,7 5,2 5,6 
1912 83 4,3 4,0 4,5 
1913 82 3,6 4,6 5,7 

Der Export nach Rumanien ist Transitware iiber Galatz. 

Unter der Rohholzausfuhr sind auch das Grubenholz, Papierholz, die Flecht
weiden und Faschinen enthalten. Es betrug von 1907-1913 die Mehrausfuhr 
in 1000 t von: 

Grubenholz 77,2, 137,8, 131,8, 135,2, 134,6, 163,6, 204,7. 
Papierholz 292,2, 267,0, 255,3, 297,7,' 361,2, 299,2, 321,8. 

\ 

1) Dr. W. N ech vile, Der osterreich-ungarische Holzexport. Pardubic 1913 (Mtinchener 
Dissert.). 

42* 



660 

Jahr 

1855 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1870 
1875 
1880 
1885 
1890 
1895 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
19l1 
1912 
1913 

Jahr 

1885 
1890 
1895 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
19l1 
1912 
1913 

Holzhandel und Holzproduktion. 

Die Holzausfuhr und -Einfuhr Osterreich-Ungarns. 
1000 Tonnen. 

Nutzholz Von der Ausfuhr treffen auf Brennholz 

I I 

Mehr· Roh-ISCbnitt-1 Be- I Eisen-I F 
AUSfUhrl Einfuhr Ausfuhr Einfuhr ausfuhr nutz- nutz- hauenes babn- da:;n 

hoIz holz HoIz schwellen 

421 279 142 
721 236 486 100 
813 115 698 74 

1221 127 1094 89 
lloo 112 1048 84 
988 83 905 74 

1003 82 921 86 
983 141 842 74 

1148 98 1050 74 
1568 110 1458 889 546 132 178 
2027 140 1887 904 861 66 186 216 
2242 155 2087 905 862 216 70 189 184 
2216 78 2138 1077 802 155 35 146 170 
3978 163 3815 1997 1457 227 146 148 225 
3620 188 3432 1847 1345 194 90 143 236 
3339 169 3170 1640 1357 177 50 115 220 
3969 199 3770 1903 1660 279 62 65 228 
4022 263 3759 1857 1737 295 45 88 257 
3901 305 3596 1846 1634 282 43 96 224 
4028 389 3639 1923 1726 217 85 68 191 
4192 446 3746 1979 1798 269 96 50 181 
3847 596 3251 1820 1660 241 9O· 35 164 
3768 557 3211 1680 I 1786 231 46 24 149 
3913 419 3494 1777 1850 214 45 26 155 
4042 411 3631 1893 1831 216 75 27 152 
3931 432 3499 1849 1785 183 79 35 200 
3834 404 3430 1826 1737 141 106 24 308 

Die Nutzholzausfuhr Osterreich-Ungarns, in Rundholz 
umgerechnet. 

Millionen Festmeter. 

I 
Roh- I Schnittholz 

Behauenes I Eisenbahn-I FaB~b I nutzholz Holz schwellen . en 

I 
1,25 2,29 

I 
- 0,14 0,46 

1,33 2,30 0,51 0,13 0,41 
1,72 2,10 0,37 0,07 0,35 
3,12 3,76 0,57 0,36 0,36 
2,84 3,48 0,49 0,20 0,34 
2,55 3,52 0,43 0,10 0,26 
2,95 4,33 0,69 0,13 0,13 
2,77 4,51 0,72 0,10 0,20 
2,73 4,21 0,64 0,08 0,22 
2,72 4,51 0,48 0,13 0,15 
2,79 4,31 0,63 0,10 0,08 
2,49 4,19 0,56 0,15 0,05 
2,20 4,59 0,56 0,14 0,03 
2,45 4,77 0,50 0,05 0,02 
2,61 

I 

4,76 0,51 

I 

0,16 0,03 
2,56 4,56 0,43 0,18 0,03 
2,58 4,48 0,33 0,24 0,01 

I 

90 
83 
80 
78 
66 
55 

102 
69 
69 
79 
49 
62 
73 
69 
59 
57 
81 
83 
96 

138 
119 
106 
82 
89 
74 
62 

Sa. 

4,14 
4,68 
4,61 
8,17 
7,35 
6,86 
8,23 
8,30 
7,88 
7,99 
7,91 
7,14 
7,24 
7,79 
8,07 
7,76 
7,64 
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Auf das Hartholz entfielen von der Rundholzausfuhr 1883 U8, 1890 74, 
1900 100, 1910 81, 1911 85, 1912 98, 1913 93 Tausend t. 

Von der Gesamtausfuhr def\! Schnittholzes entfielen in Prozenten auf 

ltalien Deutschland RuBland Rumanien Schweiz 
1883 24,9 24,6 3,4 22,3 1,6 
1890 23,0 21,6 2,9 20,3 5,8 
1900 26,2 35,6 7,1 6,4 5,3 
1910 46,5 18,3 3,9 12,8 6,4 
1911 45,9 16,6 3,1 14,0 6,7 
1912 49,0 14,3 3,3 13,2 6,8 
1913 47,4 14,9 5,8 12,5 4,9 

Seit dem Jahre 1901 stand Italien dauernd an der Spitze. 

An hartem Schnittholz wurden ausgefUhrt in lOOO t: 

1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 
Eichenholz _ 129 lOO 105 108 104 lO6 88 
Rotbuchenholz 57 91 94 100 99 92 113 
Anderes Hartholz . 15 14 13 11 9 lO 9 

Sa. 201 205 212 219 212 208 210 

Die Ausfuhr an behauenem Holz betrug in lOOO t: 

1m ganzen Vom harten Holz treffen auf 
weich hart Eichen Buchen anderes 

1907 229 40 19 18 3 
1908 199 42 18 19 5 
1909 200 31 12 16 3 
1910 177 37 19 15 3 
1911 170 46 24 19 3 
1912 135 48 25 20 3 
1913 109 32 11 17 3 

Yom harten Holz sind Eichen-Plan\lons viel begehrt. 

Bei den Eisenbahnschwellen handelt es sich hauptsachlich um bOhmische 
und galizische Kiefernschwellen. Von 1907-19l3 entfielen in 1000 t auf 

weiche Schwellen 71, 55, 29, 25, 31, 37, 79, 
harte " ! 24, 35, 17, 20, 44, 42, 27. 

Vom FaBholz trifft nur ein sehr geringer Tell auf Nadelholz, der iiber
wiegende Teil auf das slawonische und ungarische Eichenholz. Die Ausfuhr 
ist seit den 1880er Jahren rapid zuriickgegangen. Sie betrug in lOOO t: 

imganzen nach Frankreich Deutschland Italien 
1900 148 83 32 18 
1905 96 52 23 6 
1910 26 6 7 6 
1913 24 6 9 2 

Der Grund fUr den Riickgang war die Konkurrenz des amerikanischen 
FaBholzes, auch des russischen, das selbst in den Pilsener Brauereien Eingang 
gefunden hat. Das slawonische wertvolle Eichenholz wird daher jetzt mehr 
zu Schnittholz verarbeitet. 

Die auBereuropaischen Spezialholzer sind in den Ziffern der Gesamt
einfuhr nicht enthalten. Die Einfuhr betrug von 1900--1913 in lOOO t: 14, 
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9,7,9, 10, 11, 18,22,23,21,27,26,35,30. Ein Teil ist nur Transitware. Dazu 
zahlt auch das Pitschpine-Holz. 

Die Ausfuhr und Einfuhr von Brennholz yerteilte sich u. a. auf folgende 
Staaten in lOOO t: 

D 971120 
I 

79 1 63 
I t 

eutschland { ~ 106 97 83 101 I 80 58 58 47 I 38 147 
22 17 16 20 27 22 28 37 30 25 25 27 32 31 

Italien { ~ 75 78 86 76 76 73 I 76 78 72 73 71 70 67 71 ... 2 2 21 2 3 2 2 2 2 2 I 1 I 1 

RuJ3Iand { ~ 7 12 221 15 14 13 I 8 3 4 3 4 - 4 6 ... 27 24 19 18 24 26 33 59 51 43 29 33 20 9 

Fiir die Ausfuhr kamen ferner in Betracht Serbien, Schweiz und Rumanien, 
fiir die Einfuhr Rumanien und Serbien. 

Die Ausfuhr von Holzkohle und Holzkohlenbriketts fiel in der Haupt
sache auf Ungarn. Die Zunahme der Ausfuhr ist auf die Zunahme der Retorten
verkohlung zuriickzufiihren. Es betrug in lOOO t: 

Ausfuhr Einfuhr I Deutschland 

Ausfuhr nach 
Jahr 

Italien Schweiz 

1870 7 0,4 
1880 15 1,4 2 3 0,4 
1890 30 1,3 4 7 0,1 
1900 34 1,7 20 II 4 
1901 47 1,8 22 21 6 
1902 46 1,9 18 21 5 
1903 41 1,8 13 23 5 
1904 43 1,2 11 27 4 
1905 44 1,1 13 26 5 
1906 54 3,4 14 35 6 
1907 51 2,5 16 29 6 
1908 58 2,0 16 37 4 
1909 70 2,1 13 53 4 
1910 80 1,2 14 62 4 
1911 77 1,5 14 60 3 
1912 69 1,7 12 54 3 
1913 61 6,0 II 46 3 

Der Holzverkehr zwischen Osterreich und Ungarn betrug 1909: von Oster
reich nach Ungarn 204 000 t, von Ungarn nach Osterreich 175000 t (mit Brenn
holz und ohne Holzkohle). 

Der osterreich-ungarische Holzexport ist iiberwiegend auf die Eiseribahn 
angewiesen. 

FUr den Wassertransport kommen im wesentlichen die alten FloB- und 
SchiffahrtstraBen in Betracht: Die Donau mit ihren Nebenfliissen; die Elbe 
und Moldau nebst Zufliissen in Bohmen; die Weichsel, der Dnjester, der Pruth 
und die Bistritz in Galizien und der Bukowina. Diese WasserstraBen haben 
fUr den osterreichischen Holzhandel insofern eine besondere Bedeutung, als sie 
mit Ausnahme der oberen DOnau aHe landauswarts flieBen. Infolgedessen er
leichtern sie den Holzexportund erschweren den Import. Den Projekten iiber 
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den Bau kiinstlichet Wasserstral3en (Verbindung der Donau mit der Oder, 
Kanalbauten in Bohmen und Galizien) stehen daher die Waldbesitzer ablehnend 
gegeniiber, weil sie die Holzeinfuhr aus Deutschland und vor allem aus RuB
land befiirchten. 

Der Holzverkehr nach den Mittelmeerlandern wurde iiber die Hafen Triest 
und Fiume vermittelt, aus dem Osten der Monarchie iiber Galatz. 

Zu dem osterreichisch-ungarischen Holzexport steuert Ungarn dem Ge
wichte nach ungefahr ein Viertel bei. Ein besonderer Ausfuhrartikel sind 
eichene Fal3dauben (Kroatien und Slawonien), dann harte Sagewaren. 

Die Holzeinfuhr betraf hauptsachlich Rohnutzholz aus Rumanien und 
Rul3land. Auch beirn Schnittholz, das nur in geringen Mengen eingefiihrt 
wurde, sind diese beiden Staaten am meisten beteiligt. 

Eine wesentliche Bedeutung fiiI' den osterreich·ungarischen Holzexport, namentlich 
fiiI' jenen nach Deutschland, hat Galizien und die Bukowina. Die Zunahme der Holz· 
ausfuhr der osterreich.ungarischen Monarchie war in erster Linie auf die AufschlieJ3ung 
der Walder der genannten beiden KronIander zu setzen (vgl. S. 592). 

Galizien ist zu 25%, also nicht iibermaBig bewaldet, die Bukowina zu 42%. Die Haupt. 
hoIzarten Galiz:iens sind insofern Kiefer und Eiche, als sie in der zuganglichen Ebene liegen. 
In den West. und Ostkarpathen herrschen die Fichte und Tanne vor, die Buche wurde 
bisher nicht genutzt. In der Bukowina sind die herrschenden Holzarten Tanne, Fichte, 
Buche, auch Eiche; Kiefer ist selten. - Die Sageindustrie ist sehr gut entwickelt. 

Der Holzversand aus der Moldau ist kein nennenswerter. Die Absatzrichtung fiiI' 
galizisches usw. Holz ist Schlesien und in geringerem MaBe auch Sachsen. 

Zu den auf der Eisenbahn ausgefiihrten Holzmengen kommen noch die auf dem Wasser· 
wege beforderten hinzu. Ein Tell des galizischen Holzes wird auf der Weichsel bis Danzig 
gefloBt. Von den FloBen, die Warschau passieren, sind etwa 16% galizischer Herkunft 
(nach Hufnagel). Das Schnittmaterial der ostgalizischen und bukowinischen Karpathen 
wird iiber Galatz:, dem Hauptexporthafen Galiziens, und Odessa auf dem Schwarzen und 
Mittellandischen Meere nach den Mittelmeerlandem und weiter nach Westen bis Rotter· 
dam und den deutschen RheinhiLfen verfrachtet. Die HoIzausfuhr auf diesem Wege begann 
erst 1896, als in~9lge des griechisch-tiiI'kischen Krieges der Absatz nach Griechenland, 
der Tiil'kei und Agypten stockte. Dieser Exportweg hnn allerdings nur dann gewahlt 
werden, wenn die Seefrachten nicht hoch sind. 

~ach den Absatzrich tungen zerfiel ~die Osterreich:. ungarische 'Monarchic in 
6 Gruppen 1): 

1. Die Sudetenlander (Bohmen, Mahren, Schlesien) stieBen ihren HolziiberfluB an 
die sachsische Sageindustrie und bis nach Magdeburg abo Ein groBer 'fell des Holzes er
reichte auf der Elbe seinen ersten Bestimmungsort. Der Elbe wird das Holz von ihren 
Zufliissen, d. i. die wilde und stille Adler, die Iser, Moldau mit Sazava, Votava und Beraun, 
zugefiihrt. 

2. Das galizische Holz ging zum Tell nach Ostdeutschland, auch per FloB auf der 
Weichsel, zum Teil als Schnittmaterial an den Rhein auf der Eisenbahn. Auch Ungam 
war Abnehmer. 

3. Die Alpenlander (Salzburg, Steiermark, Karnten, Krain, Tirol und Vorarlberg) 
teilen sich in zwei Gebiete. Aus dem nordlichen Teile (Salzburg, oberes Steiermark, Nord· 
tirol) geht das Hob: als Rohnutzholz nach Deutschland, aua dem siidlichen Teile gesagt 
nach Italien, Schweiz: und Frankreich. 

4. Aus dem ostkarpathischen und tra.nssylvanischen Alpengebiete ging das Holz 
teilweise in rundem Zustande auf dem Dnjester und Pruth, weniger auf dem Sereth an die 
russischen und rumii.nischen Sagewerke, oder als Schnittware iiber Galatz und Odessa auf 
dem Seewege nach dem Orient, den Mittelmeerlandern und dem Nordseegebiet (Rotterdam). 

5. Bosnien und Herzegowina. exportieren nach allen Richtungen hin. 
6. Das ostliche und siidliche Ungarn, Slawonien und Kroatien, in denen die 

Buche vorherrschend ist, fiihren ihr iiberschiissiges Holz iiber Triest und Fiume aus. Das 
meiste Holz wird im Inland selbst verbraucht. 

Der Holzverbrauch der osterreich-ungarischen Monarchie wurde von 
W. Nechvile wie folgt berechnet: 

Nutzholzerzeugung 27,45 Mill. fm, davon exportiert 7,60 Mill. fm (Mehr
ausfuhr), somit Inlandsverbrauch 19,85 Mill. fm, d. S. 0,39 fro je Kopf (1910); 

1) W. Nechvile, a. a. O. 25. 
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Brennholzverbrauch 33 Mill. fm, d. s. 0,64 fm je Kopf; Gesamt
holzverbrauch somit rund 53 Mill. fm, d. s. 1,03 fm je Kopf. 

E. Die Nachiolgestaaten. 

a) Bundesstaat Osterreich. 
Die neue Republik Deutsch - Osterreich hat eine Landesflache von 

8,188 Mill. ha mit 6,07 Mill. Einwohnern. 
Die Waldflache steht noch nicht genau fest. J. Marchet berechnet sie 

wie folgt 1): 
Gesamt- Zuwachs 

Staat WaldfIache Holzertrag 
ha fm 

Niederosterreich ab 20% Gmiind und 
10% Mistelbach 674448 2455970 

Oberosterreich 406756 1487291 
Salzburg 235644 575836 
Steiermark 793560 2513373 
Karnten. 428977 1246574 
Tirol 431 669 790850 
Vorarlberg 67475 194047 
Burgenland 1I8844 382610 

Zusammen 3157373 9646551 

Bei einer Gesamtwaldflache von 3,2 Mill. ha ware der Holzertrag sohin 
ungefahr 9,7 Mill. fm oder 3 fm pro ha. Wenn das Nutzholzprozent mit 60 
angenommen wird, wiirden im ganzen rund 5,8 Mill. fm Nutzholz, und zwar 
fast ausschlieBlich Weichholz, zur Verfiigung stehen. 

Bei einer Landesflache von 8 400 000 ha betragt das Bewaldungsprozent 
37; . bei einer BevOlkerungsziffer von 6,8 Mill. treffen auf den Kopf 0,46 ha. 
Auf den Staatswald entfallen ungefahr 392 000 ha. 

Deutsch-Osterreich wird in Zukunft 1 bis 1,5 Mill. fm Nutzholz exportieren 
konnen, iiberwiegend Nadelholz. . 

Vber den voraussichtlichen Stand der Holzindustrie gibt J. Marchet 
folgende Statistik: 

Dampf-I Wasser- Bund- I Einfache Holzstoff -Fa briken 
Staat Sagen Gatter Zirkular-

Zahl I Holzbedarf Sagen 
Anzahl Anzahl I fm 

Niederosterreich 80 885 I 192 867 838 33 I 126830 
o berosterreich 44 1130 153 1088 454 25 129650 
Salzburg. 14 277 108 211 237 3 120200 
Steiermark . 74 1139 199 971 929 49 276800 
Karnten. 26 958 70 970 544 40 203608 
Tirol 12 

I 
599 122 I 536 441 4 49200 

Vorarlberg . 7 208 32 I 215 141 - -

Summe 1 257 I 5196 1 876 4 858 1 3 584 1154 I 906288 

Der Bedarf an Papierholz wird in neuester Zeit auf 1 Mill. fm geschatzt. 

1) Ost. Forst- u. Jagdztg. 1919, Nr. 43. - Die von J. Marchet in der gleichen Zeit
schrift vom 25. Juli 1919, Nr. 30 gegebene ausfiihrlich.e Statistik (auch als Sonderabdruck 
erschienen: WaldfIachen und Holzproduktion von Osterreich, Wien und Leipzig 1919) 
ist durch das Friedensdiktat von St. Germain teilweise hinfallig geworden. 
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Durch BeschluB der Nationalversammlung yom 1. Oktober 1920 wurde 
Deutsch - 6sterreich die Staatsform eines Bundesstaates gegeben. Die 
friiheren Kronlander sind "Gliedstaaten", die Stadt Wien ist selbstandiges 
Gebiet. 

Nach Art. 12 des Bundesverfassungsgesetzes ist die Gesetzgebung tiber 
das "Forstwesen einschlieBlich des Triftwesens" in bezug auf die Grundsatze 
Bundessache, in bezug auf die Erlassung von Ausfiihrungsgesetzen und die 
Vollziehung Landessache. Das Reichsforstgesetz von 1852 hat yom Inkraft
treten der Bundesverfassung ab (10: November 1920) noch drei Jahre Giiltig
keit, falls nicht inzwischen ein anderes Bundesgesetz erlassen wird. Nach 
Ablauf der drei Jahre wiirde das Reichsforstgesetz fiir die Gliedstaaten er
loschen und diese konnten das Forstwesen £rei regeln, solange der Bund von 
seinem Gesetzgebungsrecht keinen Gebrauch macht. 

Ein zukiinftiges Bundesforstgesetz kann also nur den Charakter eines Rahmen
gesetzes (Feststellung der "Grundsatze") haben. Neben diesem werden Landes
forstgesetze, d. h. Forstgesetze der Glioostaaten, bestehen. 

Die Verwaltung der forstlichen Angelegenheiten ist ausschlieBlich Landes
sache. In letzter Instanz entscheiden iiber Angelegenheiten des Forstwesens 
die Landesregierungen und in Wien der Magistrat, unter Umstanden der Ver
waltungsgerichtshof unter Ausschaltung des "Bundesministeriums fiir Land
und Forstwirtschaft". 

Die bisherigen Staatsforste sind Bundesvermogen. In verwaltungsrecht
licher Hinsicht sind sie wie die Privatforste den autonomen Landesbehorden 
unterworfen und nur beamtendienstrechtlich dem Bundesministerium fiir 
Land- und Forstwirtschaft unterstellt. Gegen Entscheidungen der Landes
regierungen steht dem Bundesminister nur das Rechtsmittel der Beschwerde 
beim Verwaltungsgerichtshof zu, da er im Rahmen des selbstandigen Wirkungs
kreises der Gliedstaaten keine vorgesetzte Behorde derselben ist 1) ("Verlande
rung" des Staatsforstbetriebs). 

b) Das jetzige Konigreich Ungarn. 

Das alte Ungarn hatte 32,49 Mill. ha LandesfHtche mit 20,89 Mill. Ein
wohnern, das durch das Friedensdiktat verkleinerte Ungarn umfaBt nurmehr 
9,25 Mill. ha mit 7,84 Mill. Einwohnern. Es verlor an die Tschecho-Slowakei 
die Slowakei und Karpathisch-Ruthenien mit 6,23 Mill. ha und iiber 3,5 Mill. 
Einwohnern; an Jugoslawien Kroatien-Slawonien und westliches Banat mit 
6,80 Mill. ha und iiber 4 Mill. Einwohnern; an Rumanien Siebenbiirgen, Mara
maros und 6stliches Banat mit 9,83 Mill. ha und iiber 4,5 Mill. Einwohnern; 
an 6sterreich das Burgenland mit 0,434 Mill. ha und 0,345 Mill. Einwohnern 
(zum Teil noch strittig). 

Von seiner Waldflache verlor Ungarn etwa 90%. Es ist nun zum Holz
einfuhrland geworden, nur mit Hartholz kann es sich selbst versorgen. 
Nahere Angaben fehlen. 

c) Tschecho-Slowakei. 
Die Tschecho-Slowakei umfaBt 14,1 Mill. ha Landesflache mit 13,7 Mill. 

Einwohnern. 
Die Waldflache der einzelnen Gebiete der tschecho-slowakischen Republik 

wird angegeben auf: 

1) Wiener AUg. Forst- u. Jagdztg. 1920, Nr. 49. 
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Bohmen 
Mahren. 
Schlesien 
Slowakei 
Karpathenland 

1561000 ha = 30% 
640000ha = 29% 
123000 ha = 32% 

1733000 ha = 35% 
632000 ha = 52% 

4689000 ha = 33% 

Hiervon gehOren etwa 7 % dem Staat, 29 % offentlichen Anstalten und 
64°10 Privaten. 

In der Slowakei sind etwa 25 % mit Eiche, 43 % mit Buche und 32 % mit 
Nadelholz bestockt. Die Sudetenlander enthalten vorwiegend Nadelholz. 

Die Tschecho-Slowakei ist HolzuberschuBland. Di~ jii.hrliche Nutzholz
produktion wird auf 8,8 Mill. fm geschatzt, wovon 4 Mill. auf die Slowakei 
treffen. 

Die Zahl der Gattersagen solI 4500 betragen miteiner Jahresleistung von 
je 2000 fm. 

Durch Gesetz vom 16. April 1919 wurde aller GroJ3grundbesitz vom Staate 
beschlagnahmt. Das Entschadigungsgesetz vom 8. April 1920 ersetzt aber dem 
:Besitzer nicht den vollen Verkehrswert. Der Enteignete erhaIt zudem die 
Entschadigungssumme nicht ausbezahlt, sondern dieselbe wird in ein Staats
schuldbuch eingetragen und der GIaubiger erhaIt hiervon nur 3 % Zinsen. Die 
Schuld ist unkundbar. 

d) Die iibrlpn Teil. der 6stwrI1eb18cb-ungarischen Monarchi •• 
Galizien kam zu Polen; Kroatien, Slawonien, Bosnien, Herzegowina, Krain, 

Dalmatien kamen zu Jugoslawien; Istrien und Sudtirol an Italien; Siebenburgen 
und die Bukowina an Rumanien. 

2. R0.81and. 
Das trotz seines Reichtums an naturlichen Hilfsmitteln nie glUcklich ge

wesene, immer schlecht regierte riesengroBe Zarenreich ist nach dem Zusammen
bruch im Jahre 1917 durch den Bolachewismus zum unglUcklichsten Land der 
Welt geworden. Bisher hab!3n sich Estland, Lettland, Litauen und Finnland 
von GroJ3ruJ3land losgelost, das ala Weichselgebietbezeichnete Gouvernement 
Polen ist in den neuen Staat Polen aufgegangen. Ob die Ukraine sich als selb
standiger Staat halten wird, ist ungewill. 1m Suden (Kaukasus' und sudlich 
,davon) entstanden die Staatsgebilde Aserbeidschan, Armenien und, Georgien. 

Das alte und das neue zertrnmmerte RuJ31and ist in allen seinen Teilen ein 
Land der Bodenkultur. Von den 180 Millionen Einwohnern des Zarenreiches 
trieben 900/& Landwirtschaft. Getreidebau und Holzzucht nehmen die erste 
Stelle in der Volkswirtschaft ein. 

In GroBrulHIJ..nd war bisher dar groBte Tell des landwirtschaftlichen Grundbesitzes 
durch die Feldgemeinschaft kommunistisch organisiert. Der gesamte Boden eines Dorfes 
gehOrte der Gemeinde, welche auf ihre Mitgliedar den Boden ?Our NutznieBung verteilte. 
Die Vollversammlung der Gemeindemitgliecfar, "Mh" genannt, ha.tte juristische Person
liohkeit. Eintritt und Austritt aus der GemeiJ;l.de muBte von ihr genehmigt werden. Die 
Verteilung des Landes erfolgte nach der Zahl dar FamiJienmitglieder. Naoh dem Tode eines 
solohen fand eine Neuverteilung statt. wobei das Bodenstiiok des Verstorbenen oft an 
erne andere Familie kam. AuBerdem fand von' Zeit zu Zeit eine volIBtiindige Neuverteilung 
des Gemeindelandes statt, so daB eine Familie ihr billheriges Land mit einem anderen ver
tausohen muBte. Ferner gab es Gemeinden. in welchen dasselbe Stuok Land lange Zeit 
hindurch der Nutzung der gleichen Familie iibarIasBen wurde. Auch daB erbliche Pacht
reoht hestand da und dort. Freies Eigentum besaBen im ganzen russischen Reich nur 
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17% aller Bauern. Der groBrussische Bauer war dadurch fiir die bolschewistischen Ideen 
vorbereitet; fiir ihn ist das Land "niemandes", es ist "Gottes". Die Lasten des Grund· 
besitzes muBten solidarisch getragen werden. 

In der Ukraine dagegen ist mit Ausnahme einiger Teile des P6ltawaer und Tscherni. 
gower Gouvernements der Gemeindelandbesitz in seiner reinen Form schon seit dem 15. Jahr· 
hundert verschwunden. Von den 33 Mill. Einwohnern sind 81 % Bauern und die meisten 
davon Kleingrnndbesitzer. Wahrend die Bevolkerung der Ukraine von der gesamtrussischen 
nur 16% ausmacht, produziert sie 32% der gesamten russischen Ernte 1). 

A. Zaristisebes RuRland. 

1. Europiisches RuBland (ausschl. Finnland) 2) • 

• a) WaldfHj,che. 

Die Gesamtwaidflache betragt 165468000 DeBjatinen = 180774000 ha, 
,das Bewaldungsprozent 34, der Antell pro Kopf 1,38 DeBj. = 1,50 ha. Rechnet 
man die Flache des unbestockten Waidbodens und die vom Waid eingeschlossenen 
Seen und Moore ab, dann verbleibt cine wirkliche Waldflache von 147,84 Mill. 
DeSj. = 161,51 Mill. ha, ein Bewaldungsprozent von 32,6 und ein Kopfantell 
von 1,23 DeBj. = 1,34 ha. Diese Waldflache ist 3mal so groB wie die Gesamt
nache und 111/2 mal so groB wie die Waldflache des Deutschen Reiches im 
Jahre 1913. 

Die Vertellung des Waides ist hOchst ungleich. Der Norden hat Wald
iiberfluB, das siidliche Steppengebiet Waldarmut. Die Nordgouvernements 
Archangel (Bewaldungsprozent wegen der ausgedehnten Tundren nur 47), 
Wologda (78%) und Olonez (49%) umfassen zusammen 73,2 Mill. ha Wald, 
die Gouv. Nowgorod (63%), Kostroma (59%), Wjatka(47%) und Perm (62% 
Ural) zusammen 40,3 Mill. ha. Die genannten 7 Gouvernements enthalten 
SOInit 114 Mill. ha, d. s. 70% der gesamten Waldflache des europaiscben RuB
land ausschlieBlich Finnland. Auf den Kopf der Bevolkerung treffen in Archangel 
'90, Wologda 21, Olonez 15, Perm 6, Kostroma 3, Wjatka 1,5 ha. 

Die siidlichen Steppengouvernements Bessarabien, Cherson, Poltawa, 
Jekaterinoslaw, Taurien, Astrachan und das Donische Gebiet besitzen nur 
1-6% WaldfIache und auf den Kopf der Bev61kerung treffen nur 0,2 ha. 

Das Weichsel- und Memelgebiet weist Bewaldungsziffern von 11-23% 
auf, auf den Kopf der Bev6lkerung treffen 0,1-0,5 ha. Das Weichselgebiet 
umfaBt 2,065 Mill. DeBj. = 2,256 Mill. ha, Bewaldungsprozent 18, pro Kop£ 
0,21 ha; das Memelgebiet 2,20 Mill. DeBj. = 2,40 Mill. ha, Bewaldungsprozent 
20, pro Kopf 0,45 ha; 

1m Jahre 1907 schatzte man die noch aufforstungsfahige Flache auf 85 Mill. 
DeBj. 

Das Nahere ergibt sich aus der folgenden Vbersicht 3). 

1) Dr. Kutscheroff, "Der Osten", 1919, 209. 
2) Nach den amtlichen Veroffentlichungen: Ministere de l'agriculture et des domaines, 

Les forets de la Russie, Paris 1900. - Bulletin russe de statistique financiere et legislation, 
St.. Petersbourg 1899, 434. - Bulletin (franc;ais) de statistique par Ministere des finances 
(de la France), Paris 1902, 355. - M. von Sivers, Die forstlichen VerMltnisse der baltischen 
Provinzen. Riga 1903. - Aper«u statistique des chemins de fer et des voies navigables 
de la Russie. St. Petersbourg 1900. - La Russie Extra·Europeenne et Polaire par M. P. 
de Semenov. Paris 1900. - W. Faas, Aperl(u sur les forets, Ie commerce et l'industrie 
du bois en Russie. St. Peters bourg 1913 (amtlich); dariiber mein Referat im Forstw. Central· 
blatt 1915, S. 10. - Guse, Zeitschr. f. Forst· u. Jagdwesen 1912, 314; 1915, 310. - Als 
Ehrenmitglied des Russischen Forstvereins erhielt ich fortlaufend die amtlichen und sonstigen 
Veroffentlichungen iiber die russische Forstwirtschaft, die im foIgenden verwertet sind. 

8) 1 DeBjatine = 1,09254 ha. 
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Die Bewaldung des europaischen RuJHand nach Gebietsgruppen • 

.. .. 
Waldo Bewal· pro ~.s Waldo Bewal· pro ~.s 

Gouvernement WLehe dungs· Kopf !S ~ Gouvernement WLehe dungs· Kopf :~~ 
0 .... c .... 

1000 DeBj. prozeut DeBj. A 1000 DeBj. prozent DeBi. A 

,/, '/, 

1. N ordge biet. 7. Uralge biet (Minenge biet) . 
Wologda . '1 28821 I 78 

1
19 

1 
Perm .. 188361 62 

I 
5,40

1 
Archangel . . . 32 375 , 47 82 . . 'j Ufa. ... 4463 40 1,7() 

Zusammen I 61 196 1 57 132 195 Orenburg 2580 15 1,50 

2. Nordliches baltisches Gebiet. Zusammen I 25879 I 44 1 3,26143 

Nowgorod .. 'j 
6846

1 

63 
1 4,40

1 Olonez .... 5780 49 14,0 8. Oberwolgagebiet. St. Petersburg. 1914 47 0,27 

Zusammen I 145401 55 1 3,30153 Kostroma . 4555 i 59 2,80 
Wjatka .. 

6582
1 

47 1,40 
3. Siidliches baltisches Ge biet. Jaroslaw 950 29 0,81 

Kurland 715 1 29 1,00 Twer . 1484 25 0,72 
Pskow 1076 27 0,83 Zusammen I 1357l 1 44 1 1,84145 
Witebsk. 1002 25 0,58 
Smolensk 1 165 23 0,67 
Livland . 822 20 0,59 9. Mittelwolgagebiet. 
Estland . 320 18 0,69 

Zusammen I 51001 24 1 0,69116 Nischegorod . 'j 1725 1 37 

1 

0,94
1 Kasan .... 17241 30 0.76 

4. Memelgebiet (Litauen). Wladimir ... 1 172 26 0,67 

Grodno ... 'j 
779

1 

22 I 0,43
1 

Zusammen I 4621 1 31 1 0,76 146 
Wilna ..... 812 21 0,45 
Kowno .... 609 17 0,36 

Zusammen I 22001 20 1 0,41133 10. Niederwolgage biet. 

5. Weichselge biet (Polen). 
Simbirsk .. 1339 29 I 

0,68
1 Saratow .. 892 12 0,31 

Suwalki. 261 I 23 
I 

0,41 Samara. .. 1048 8 0,32 
Kielce 200 22 0,22 Donisches 
Radom 241 21 I 0,26 Kosakengebiet 213 1,4 0,10 1 Lublin 315 21 0,23 Astrachan ... 190 0,9 0,15 
Lomsa 185 19 0,28 

Zusammen I 36821 6 I 0,30122 Petrikau 208 18 0,12 
Siedlce 230 18 0,25 
Kalisch . 141 14 

I 

0,14 
11. Zentralgebiet. Warschau 194 12 0,09 

Plozk .. 90 11 0,10 Kaluga 
789

1 

28 

1 

0,61 I 
Zusammen I 20651 18 1 0,19129 Moskau 820 27 0,30 

Rjasan 761 20 0,37 
6. Dnjepr. und Dnjestrgebiet Orel 775 18 0,32 

(SiidruBland). Pensa. 623 18 0,36 
Minsk .. 3142 38 1,40 Tambow 953 16 0,29 
Wolhynien 1793 27 0,59 Charkow 416 8 0,40 
Mohilew. I 196 27 0,58 Tula 228 8 0,14 
Kiew. 752 15 0,18 Woronesch. 434 7 0,14 
Tschernigow . 631 13 0,23 Kursk 230 5 0,08 
Podolien .. 389 10 0,11 Zusammen 6029 14 0,25 25 
Bessara bien 241 6 O,ll 
Taurien .. 295 5 0,18 Europ. RuBland 147836 32,6 1,23 65 
Poltawa .. 223 5 0,07 ohne Finnland 
Jekaterinoslaw '1 2171 4 0,08 und Kaukasien 
Cherson .... 108 2 0,08 

Zusammen I 8987 1 15 1 0,29120 
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Besitzstand. Die Besitzstandsverhli.ltnisse waren im alten Reich nicht 
ganz gekliirt, die dariiber veroffentlichten Angaben weichen daher vielfach 
voneinander abo 

Die Domanen-(Kron-)Waldungen hatten am 1. Januar 1912 eine 
Flache von 106,41 Mill. Dellj. = 1I6,25 Mill. ha = 65%. Davon waren 85,10 
Mill. Dellj. = 93,0 Mill. ha nutzbarer Holzboden. Von der Gesamtflache zu 
106,41 Mill. De13j. standen unter der Verwaltung der Generaldirektion fUr 
Ackerbau und Bodenkultur, Abteilung der Forsten (Staatsforstverwaltung) 
85,10 Mill. Dellj. = 92929 Mill. ha, der Rest war unter der Verwaltung andere",: 
staatlicher Ressorts (Kriegsministerium, Unterricht, Finanzministerium, Wasser
bau usw.). AuBerdem hatte der Staat Gemeinschaftsforste mit Gemeinden, 
Qffentlichen Anstalten, Banken usw. 

Von den unter der Staatsforstverwaltung stehenden Domanenwaldungen 
wurden 1912 19,63 Mill. Dellj. nach Betriebspliinen bewirtschaftet, 47,17 Mill. 
Dellj. waren erforscht. . 0 • 

Der gro13te Teil der Domanenwaldungen liegt im Norden (Gouv. Archangel 
fJ8% und 2% Apanagewaldungen, Wologda 90%). In den gering bewaldeten 
Gebieten ist der Domanenwald am wenigsten vertreten. Von den baltischen 
Provinz°en hatte Kurland einen bedeutenden Staatsforstbesitz, der aus den 
ehemaligen herzoglichen Domanen hervorgegangen war. Der Staatswald in 
Livland ist durch Einziehung der adeligen Giiter unter schwedischer Herrschaft 
entstanden. 

In der amtIichen Statistik von 1900 waren die Besitzstandsverb.altnisse wie folgt aus
gewiesen: 

1. Domanenwaldungen 108 Mill. DeBj. = 118 Mill. ha = 63% der Gesamtwald
flache. 

2. Apanagewaldungen 5785550 DeBj. = 3,4%. Dieselben befanden sich haupt
sii.chlich in den Gouv. Archangel, Wologda, Nowgorod, Simbirsk, Kostroma, Samara, 
WIadimir, Twer, St. Petersburg und Grodno. Der Ertrag floB den GroBfiirsten und anderen 
Mitgliedern der kaiserlichen Familie zu. 

3. Privatwaldungen mit 40 Mill. DeBj. = 23%. In Archangel fehIen sie ganz, in 
Wologda nehmen sie 2,9% der Waldflache ein; in den iibrigen Gebieten trifft auf sie von 
der Gesamtwaldflache folgender Prozentsatz: Im nordllchen baltischen Gebiet 30, in den 
siidlichen baltischen Provinzen 74 (Estland 90, Livland 74, Kurland 51, Witebsk 75, Smolensk 
82, Pskow 72), im Memelgebiet 63 (Kowno 72, Wilna 64, Grodno 51), Weichselgebiet 62 
(Suwalki 27, Lomsha 48, Warschau 61, Plozk 80, Kalisch 75, Petrokow 67, Radom 49, 
Kjelzy 59, Lublin 82, SjedIez 78), Dnjepr- und Dnjestrgebiet 68, Uralgebiet 29, Oberwolga
gebiet 35, Mittelwolgagebiet 35, Niederwolgagebiet 35, Zentralgebiet 49. . 

4. Bauernwald ungen (Gemeindewaldungen) 14 Mill. DeBj. = 8,2%. Diese Waldungen 
wurden den Bauern bei der Bauernbefreiung im Jahre 1861 in dem gering bewaldeten 
Zentralgebiet und Siidgebiet zugeteilt. Bis dahin lieferte ihnen der Gutsherr das Holz. 

5. Gesellschafts- und Institutswaldungen 2% Mill. DeBj. = 1,5%. Darunter 
fallen die Wald~gen der Minengesellschaften im Gouv. Perm und Ufa. 

Holzarten. Die grollte Verbreitung hat die Fichte, die im Norden des 
europaischen Rullland und in Sibirien die herrschende Holzart ist. Ihre siid
liche Grenze fallt mit der nordlichen Schwarzerdegrenze zusammen. Die 
Kiefer steht in zweiter Linie und geht weiter nach Siiden als die Fichte. Die 
siidliche Grenze der Kiefer liegt auf der Linie Jekaterinoslaw-Saratow. 1m 
Ural und in Sibirien tritt die Ziirbelkiefer auf, deren Niisse hohe Ertrage 
abwerfen. 

Von den LaubhOlzern nehmen die Aspe, Birke und Erie eine fiihrende Stelle 
ein, im Siiden auch die Eiche. 

Vorziigliche Kiefern finden sich in den Urwaldern des Ural. 
In den Staatsforsten des europaischen RuBland einschlielllich Kaukasus 

ist die Holzartverteilung in Prozenten: Reines Nadelholz 73,8, namlich Fichte 
34, Kiefer 29,5, Larche 0,6, gemischtes Nadelholz 9,7; Nadel- und Laubholz 
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gemischt 14,7; reines Laubholz 10,3, namlich Birke 4,4, Eiche 1,1, Buche 0,8, 
Aspe 0,6, Hainbuche, ErIe, Linde 1,1, gemischt 1,9, sonstiges Laubholz 0,4; 
BloBen 1,11). 

b) Holzproduktion. 

Der· Norden RuBlands hat HolziiberfluB, der Siiden Holzmangel. In 
St. Petersburg und Riga ist vor dem Krieg in einzelnen Jahren ein empfind
Ucher Mangel an Brennholz aufgetreten. 

Der Eigenverbrauch RuBlands an Holz ist sehr groB. Die nahezu ausschUeB
Uche Verwendung von Holz im nordUchen und mittleren RuBland zur Herstellung 
von Gebauden und selbst Kirchen sowie aller Gebrauchsgegenstande ist ein 
Beweis dafiir, daB fUr den primitiven Menschendas Holz der unentbehrlichste 
und bequemste Rohstoff ist. Der russische Bauer ist auch ein auBerst ge
schickter Holzhandwerker. 

Der Mangel an Steinkohlen hat einen ungeheure!l Bedarf von Brennholz 
zur Folge, da auch die Eisenbahnlokomotiven bisher mit Holz geheizt wurden. 

Die. mogliche jahrliche Holzausbeute wurde von der Forstverwaltung auf 
360 Mill. fm geschatzt, d. s. 2,2 fm je ha. In den Domanenwaldungen konnte 
aber nur ein Teil des nach den Nutzungsplanen zum jahrlichen Einsclilag be
stimmten Holzes verwertet werden. 1m Jahre 1911 war das Verhaltnis folgendes: 

Europaisches RuBland . 
Kaukasus ..... . 
Asiatisches RuBland 

Sol1- Wirkliche 
Nutzung Nutzung 

Millionen fm 
60,049 41,227 
3,982 1,311 

30,625 3,555 

69 
33 
12 

Von dem gesamten Nutzungssoll zu 92,944 Mill. fm wurden nur 46,064 
Mill. fm = 49% wirklich genutzt bzw. verwertet. Da das meiste Holz auf dem 
Stock verkauft wird, wird das unverkaufte Holz iiberhaupt nicht eingeschlagen. 

In den 5 nordlichen GouV'ernements Archangel, Wologda, Olonez, Wjatka 
und Perm waren 1911 von 20,823 Mill. fm eingeschlagenen und zum Verkauf 
bestimmten Holzes 10,819 Mill. fm oder 52%, bestehend aus schwachen Nutz
holzern und Brennholz, nicht verkauflich, da nur das starkere Nutzholz ex
portiert werden kann. Anders steht es in den zentralen und siidlichen Gebieten 
und in der Weichs~lgegend. Hier bleibt sehr wenig Holz unverkauflich, ja die 
Nachfrage iibersteigt vielfach das nach dem Nutzungsplan mogliche Angebot. 

Auf aIle FaIle bilden die Holzvorrate des nordlichen europaischen RuBland 
allein eine Holzreserve, die zur Versorgung Westeuropas auf lange Zeit hinaus 
ausreicht. 

Al1erdings wird die Verwertung der nordlichen Holzvorrate erschwert durch 
den Arbeitermangel wegen der diinnen Bevolkerung, durch die hohen Arbeiter
lohne, die lichte Bestockung der Bestande und die geringe Ausbeute. Alle diese 
Schwierigkeiten konnen aber in demselben Verhaltnis beseitigt werden, als die 
Preise auf dem Weltholzmarkt steigen. 

Die Ausbringung des Holzes aus dem Walde ist mangels von fahrbaren 
Wegen von den Schneeverhaltnissen abhangig. Wenig Schnee und friih ein
tretende Schneeschmelze konnen den Holzhandel nahezu lahmlegen. 

Die Roheinnah me aUB den Staatsforsten steigerte sich von 169,86 Millionen Frank 
im Jahre 1903 auf 234,52 Millionen Frank im Jahre 1912. Nur wahrend des russisch
japanischen Krieges und der inneren Unruhen im Jahre 1905 fielen dieselben auf 141,12 
Millionen Frank. Die Einnahme je Hektar des europaischen RuBlands war 1910 2 Frank, 

1) Zeitschr. f. Forst-·u. Jagdwesen 1898, 621. 
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mit AusschluB der 5 Nordgouvernements 12,18 Frank. Die Waldungen des Weichselgebietes 
(Polen) lieferten 28,76 Frank, die des Gouvernements Siedlez speziell 47,42 Frank, die von 
Lublin 46,45 Frank. Eintraglich sind ferner die stidlichen Staatsforste in Podolien mit 
44,24, Cherson 42,53, Kiew 32,30 Frank. Dagegen trugen die WaIder des Kaukasus 
1910 nur 0,76 Frank je Hektar, die asiatischen noch weniger. 

Die jahrlichen Ausgaben stiegen von 23,77 Millionen Frank im Durchschnitt der 
Jahre 1888/92 auf 63,33 Millionen Frank im Zeitraum 1908/12. 1m Jahre 1912 betrugen 
dieselben 80,112 Millionen Frank, so daB sich also ffir dieses Jahr eine Reineinnahme von 
154,410 Millionen Frank ergibt. FUr 1913 waren die Ausgaben mit 92)83 Millionen Frank 
budgetiert. Ein groBer Teil derselben entfallt auf die Steuern der Zemstwos und der "Gmines" 
(das sind die Gemeinden der polnischen Provinzen), im Jahre 1913 26,721 Millionen Frank = 
29% der Gesamtausgaben. Unter diesen sind 2,94 Millionen Frank ftir die Aufforstung 
der Flugsand- und Wildbachgebiete bestimmt. 

Die Gesamtausgaben sind mit jenen der deutschen Staatsforstverwaltungen insofern 
nicht vergleichbar, weil die Verwertung des Holzes der Regel nach auf dem Stocke erfolgt 
und die Aufarbeitung dem Kaufer obliegt. Die Gewinnungskosten erscheinen also niclit 
in der Forstrechnung. In eigener Regie der Staatsforstverwaltung erfolgt nur ausnahms
weise die Fallung zu dem Zwecke der Holzversorgung der staatlichen Anstalten, der Eisen
bahnen, der Marine, der Lokalbevolkerung oder auch um der Bevolkerung Arbeitsverdienst 
zu verschaffen. Immer ist aber dabei der Gesichfspunkt maBgebend, daB damit die Ent
wicklung der Industrie und des Privatholzhandels nicht beeintrachtigt wird. 1m Jahre 
1913 waren flir die Eigengewinnung 4 Millionen Frank Ausgaben vorgesehen. 

Dem W aldsch u tzgesetz von 1888 (S. 210, 269) waren einschlieBlich 
der Staats-, Kron-. und Schutzwalder 1912 56 115 000 DeBj. unterstellt. Es 
bestanden 67 Waldschutzausschiisse mit 662 Mitgliedern. Zur ortlichen Auf
sicht waren 5569 Forstbeamte, Landwirte usw. bestimmt. 1m Jahre 1911 
wurden von den Ausschiissen 10 804 DeBj. zu Schutzwaldungen erklart, fUr 
42 968 DeBj. die Verpflichtung zur Wiederaufforstung verfiigt, fUr 228707 DeBj. 
die Umwandlung in eine andere Kulturart genehmigt und fiir 165130 DeBj. 
verwiistende Hauungen verboten. Die EinfUhrung des Waldschutzgesetzes 
von 1888 erfolgte in verschiedenen Landesteilen unter Hinzufiigung von Er
lauterungen und Zusatzen. Mit wenigen Ausnahmen wurden samtliche Privat
waldungen unter das Waldschutzgesetz gestellt. Seitens der Besitzer wurde 
vor dem Kriege iiber die willkiirliche und schikanose Kontrolle durch oft forst
lich unfahige Beamte lebhafte Klage gefiihrt. 

c) Holzhandel 1). 

Die russische Holzausfuhr hatte zwar im letzten Jahrzehnt vor dem Kriege 
einen bedeutenden Aufschwung genommen, war aber im Verhaltnis zu dem Wald
reichtum absolut noch auBerst gering. Es kann keinem Zweifel unterliegen, 
daB der Wiederaufbau der zertriimmerten russischen Volkswirtschaft seinen 
Ausgangspunkt in der Verwertung seines Holzreichtums suchen wird, da dieser 
das greifbarste Gut bildet. Mlerdings werden die nordlichen Walder nur durch 
bedeutende Kapitalinvestitionen aufgeschlossen werden konnen. An auslandi-

1) HolzmaBe in RuBland, Schweden, Norwegen. 
1 Peters burger Standard: ffir Sagewaren, FaBstabe und gehobeltes Holz (ffir letzteres 

nur nominelles MaB) = 165 engl. KubikfuB = 4,672 cbm; ffir behauenes Holz = 150 eng!. 
KubikfuB = 4,247 cbm; iiir Rundholz (auch sog. hollandische Balken und Grubenholz) = 
120 eng!. KubikfuB = 3,398 cbm. 

1 russischer Ku bikfaden Rundholz (Schichtholz) = 7 . .7 . 7 eng!. FuB = 343 eng!. 
KubikfuB = 48 Kubik·Werschok (1 Werschok = P/c engl. Zoll = 0,0445 m) = 9,712 Raum
meter oder = 250 engl. KubikfuB FestmaB = 7,075 Festmeter (1 Faden = 1 Saschen = 
7 engl. FuB = 2,1335 m). - Beirn Papierholz rechnet man praktisch den Kubikfaden 
zu 7,5-7,7 Festmeter oder 10 Raummeter. 

1 Kubikfaden Splittholz (zersplitterte Bretterenden zum Brennen oder zur Kisten
fabrikation) = 6 . 6. 6 engl. FuB = 216 engl. KubikfuB = 6,116 cbm (l Faden = 6 engL 
FuB = 1,8288 m). Oft wird auch Papierholz danach gehandelt. 
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schem Kapital wird es nicht fehlen, wenn die Staatsform RuLllands hierfiir die 
notige Sieherheit bietet. 

Bis zum Jahre 1900 wurde die Holzausfuhr nur in Wertziffern angegeben, 
·die iiberdies noeh selir unsieher sind. Der Wert der ausgefiihrten Holzmengen 
war in Millionen Rubel (8. 2,16 Goldmark) pro Jahr: 

Mill. Rubel Mill. Rubel 
1856 5,95 1890 30,20 

1869-71 12,94 1889-93 33,00 
1872-74 28,64 1894 39,94 
1875-77 26,87 1896 46,72 
1878-81 29,56 1897 54,78 
1882/83 36,49 1898 57,41 

1884 35,15 1899 53,69 
1885 26,46 1900 58,33 
1886 23,75 1901 57,25 
1889 38,44 1902 55,40 

Vom Jahre 1903-1913 war die Holzausfuhr ohne Finnland folgende: 

Millionen In Rundholz 1m ganzen Wert 
Jahr umgerechnet pro pro Festmeter Tonnen Millionen Millionen Tonne Rundholz 

cbm M. M. M. 
1903 4,16 9,61 143,4 34,5 14,9 
1904 4,10 9,47 158,3 38,6 16,7 
1905 4,43 10,23 166,1 37,5 16,2 
1906 5,53 12,77 212,4 38,4 16,7 
1907 5,62 12,98 233,1 41,5 17,9 
1908 6,12 14,14 240,5 39,3 17,0 
1909 6,94 16,03 273,6 39,4 17,1 
1910 6,83 15,78 298,8 43,7 19,0 
1911 6,83 15,78 308,0 45,1 19,5 
1912 6,96 16,10 329,8 47,4 20,5 
1913 7,55 17,44 353,4 46,8 20,2 

Die Steigerung der Ausfuhr betragt von 1903 auf 1912 70%. 
Der Wert der Holzausfuhr reprasentierte im Jahre 1912 10,7% des Wertes 

der Gesamtausfuhr RuLllands zu 3086 Mill. M. 
Auf die einzelnen Sortimentengruppen verteilte sieh 1912 die Ausfuhr 

wie folgt: 
Millionen In Rundholz Wert 
Tonnen umgerechnet Millionen Millionen 

fm M. 
Schnittholz und besehlagenes 3,61 9,89 221;0 
Rundholz 1,95 3,18 63,8 
Papierholz 0,95 1,90 25,8 
Pfahle (Grubenholz) . 0,31 0,85 16,8 
Brennholz 0,14 0,28 2,3 

Zusammen 6,96 16,10 329,7 

Eine bedeutende Entwicklung erfuhr die Sehnittholzausfuhr. In den 
10 Jahren 1902-1911 stieg sie urn 47%. Naeh der russisehen Statistik hatte 
RuLlland von allen holzexportierenden Staaten einschlieBlieh der Vereinigten 
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Staaten von Nordamerika und Kanada seit 1907 die groBte Schnittholz-
ausfuhr. Sie betrug nach dieser Statistik: 

RuBIand Vereinigte Schweden Osterreich-Jahr mit Staaten und Ungarn Zusammen 
Finnland undKanada Norwegen 

Millionen Festmeter Schnittholz 
1902 5,929 6,050 5,826 2,345 20,150 
1903 6,200 6,564 6,111 2,869 21,744 
1904 6,027 6,877 5,363 2999 21,266 
1905 6,508 6,756 5,686 2,827 21,677 
1906 7,083 7,172 6,004 2,981 23,240 
1907 7.246 7,237 5,209 3,079 22,771 
1908 7,555 7,027 5,153 2,813 22,548 
1909 8,302 6,920 4,303 3,074 22,599 
1910 8,830 8,363 4,994 3,172 25,359 
1911 8,695 7,569 5,041 3,037 24,342 

Der Umrechnung in Festmeter ist das Verhiiltnis zwischen Hartholz und Weichholz 
zugrnnde gelegt, welches sich aus der russischen Einfuhr in das deutsche Zollgebiet irn 
Jahre 1912 ergibt. Danach betrug der .Antell des harten Holzes an der Rohnutzholzeinfuhr 
7,1 Bfa, an der Einfuhr des geschnittenen und beschlagenen Holzes 5,2%. Beirn Rundholz 
treffen demnach auf 1 Tonne 1,63 fm, beirn Schnittholz usw. 2,74 fm, beim Papier- und 
Brennholz 2 fm Rohnutzholz. 

An dem Aufstieg der russischen Schnittholzausfuhr hatte Finnland den 
groBten Anteil. 

Eine starke Steigerung hatte die Papierholzausfuhr von 1911-1913 
aufzuweisen. Sie betrug: 

1911 1,024 Mill. fm 12,96 Mill. M. Wert 12,6 M. pro fm. 
1912 1,900 25,80 " 13,6 " " 
1913 2,984 45,79 15,3 " " 

Von dieser Ausfuhr nahm das Deutsche Reich 1912 1,713, 1913 2,044 Mill. fm 
auf. Hiervon lieferte einen kleinen Teil das Memelgebiet, der uberwiegende 
Teil stammte aus den Gouv. Pskow, Smolensk, Twer und Witebsk und wurde 
mit der Bahn, teilweise auch zu Wasser uber Libau, Windau, Riga und St. 
Petersburg nach Deutschland verfrachtet. 

Der Papierholzpreis betrug loco Empfangsstation Bahn oder Wasser in 
den westlichen Gouvernements je Raummeter im Jahre 1900 4,40 M., 19lO 
7,30-7,80, 1911 7,80-8,80, 1912 8,80-10,20 und 1913 11,lO M. 

Die Ausfuhr des nicht bearbeiteten Holzes betrug im Jahre 1912 43% der 
Gesamtholzausfuhr und mit 91,9 Mill. M. Wert 28% des Gesamtwertes. Das 
meiste unbearbeitete Holz geht nach Deutschland, und zwar per FloB auf der 
Weichsel und Memel. 

Die Hauptabsatzlander fUr russisches Holz sind England und Deutschland. 
Von der Gesamtholzausfuhr gingen 1911 39,8% nach England, 33,1 % nach 
Deutschland, ~2,1 % nach Holland, 4,15% nach Frankreich, 3,8% nach Belgien, 
2,7% nach Osterreich-Ungarn, 2% nach Schweden und Norwegen, 0,65% 
nach der Turkei und den Balkanstaaten und 1,7% nach anderen Landern. 

Von der Gesamtausfuhr gingen 1913 98,8% uber die europaische Grenze. 
Ein besonderer Ausfuhrartikel sind Kisten und Kistenteile. 
Die Holzausfuhr wurde schon vor dem Krieg durch die Schwankungen des 

Rubelkurses stark beeinfluBt. 
Der Wert des auf den groBeren Handelsplatzen RuBlands ohne Finnland 

handelsmaBig ausgetauschten Holzes wurde von FaaB im Jahre 1914 auf 
End re s, Forstpolitik. 2. Auf!. 43 
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jahrlich 648 Mill. M. geschiLtzt, der Wert des ausgefiihrten Holzes auf 324 Mill. M. 
Unter Einbeziehung des Handels der kleineren PIatze ergab sich ein jahrlicher 
Gesamthandelswert von 1296 Mill. M. 

Die Holzeinfuhr nach RuBland beschriLnkt sich auf die waldarmen siid
lichen Gebiete. Die Lieferanten waren Osterreich und Rumanien. Aus Finn
land wird hauptsii.chlich Brennholz· eingefiihrt. Der Wert der Holzeinfuhr 
betrug 1901 9,12, 1910 9,61, 1911 12,38 Mill. Rubel. 

Das Holzgewerbe war im alten RuBland wenig entwickelt, eine stark 
fortschreitende Tendenz war aber im letzten J ahrzehnt vor dem Krieg un
verkennbar. 1m ganzen betrug die 

Zahl der Betriebe . . . 
Arbeiterzahl • '. . . . . 

1900 
1430 

73964 

1908 
1882 

92339 

1910 
1931 

100051 

Die Zellulose- und Holzstofferzeugung war im alten RuBland ganz 
unbedeutend. An H0lzstoff wurden hergestellt 1900 450 t, 1913 1430 t. an 
Pappe 1900 696 t, 1913 819 t, an Zellulose 1900 655 t, 1913 4095 t. Eingefiihrt 
wurden 1913 an Holzstoff und Zellulose 614 t. Das Papier wurde zum groBten 
Teil aus Finnland eingefiihrt, der Rest wurde aus Lumpen hergestellt. Der 
Papiermangel wahrend des Krieges veranlaBte die Erweiterung und Neugriindung 
von Papierfabriken. 

Die Untatigkeit RuBlands auf dem Gebiet der Papierindustrie hatte zur 
Folge, daB die deutsche Industrie in der Nahe der russischen Grenze. nament
lich in Tilsit und Memel, Zel1stoff- und Papierfabriken errichtete, fiir die RuB
land das Holz ljeferte, um es als Fertigfabrikat wieder zuriickzukaufen. 

d) Handelswege. 

Der Holzexport wie der Holzhandel im Inneren wurde bisher durch die 
billigen Eisenbahntarife und vor aHem durch das umfassende Netz der natiir
lichen WasserstraBen erleichtert. Diese sind dann wieder durch Kanale so 
verbunden, daB alle Wasserlaufe miteinander im Zusammenhang stehen, ein 
Verhaltnis, wie es kein anderes Land in Europa aufzuweisen hat. 

1m Gegensatz zum Deutschen Reich wird in RuBland viel mehr Holz auf 
dem Wasserwege befordert wie auf den Eisenbahnen. 

Es wurden befordert in 1000 Tonnen 

auf deDl VVasserweg auf der irn per per Eisenbahn ganzen Schiff FloB 
1881-1885 9036 2870 6166 4002 
1886--1890 10463 3198 7265 4444 
1891-1895 11709 3493 8216 4854 

1897 14563 3493 11 070 6100 
J903-1907 18470 5410 13060 11365 

1908 21117 6116 15001 13825 
1909 23831 7278 16553 14202 
1910 14858 
1911 16416 

Von den 152000 Werst (1 Werst = 1067 m) nutzbarer WasserstraBen sind 
69000 floBbar, 83000 schiffbar und 50000 fiir Dampfschiffahrt geeignet. Aus
schlieBlich von FloBen werden 24700 Werst benutzt. Die Kanii,le umfassen 
1838 Werst. Das bedeutendste Flu13gebiet ist jenes der Wolga, welche durch 
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Kanale mit der Norddwina und damit mit dem weiBen Meere, dann auch mit 
dem schwarz en und baltischen verbunden ist. 

"Ober die Westgrenze 1) geht der Holzexport zum iiberwiegenden Teil 
per FloB (Trift, Traft, wenn kleiner Plitten) auf der Memel (Niemen) und 
Weichsel, kleine Mengen auch auf der Warthe. Zum Unterschied von dem 
Export iiber die See, fUr welchen fast nur bearbeitete Holzer in Betracht kommen, 
besteht die Ausfuhr auf den genannten Fliissen zum groBten Teil aus Rund
holz, und zwar von Kiefern. Fichtenrundholz kommt erst in zweiter Linie. 
Von der geschnittenen Ware geht ein nicht unbetrachtlicher Teil transit Konigs
berg und Danzig nach England, Holland, Frankreich usw. Die Ausfuhr iiber 
die deutsche Grenze per Eisenbahn war sehr gering. 

1m allgemeinen ist das aus dem westlichen RuBland nach Deutschland 
gelangende Holz, namentlich das Kiefernholz, minderwertiger als das im ost
lichen PreuBen gewonnene. 

Auf der 800 km langen Me mel (Niemen) wird das Holz aus den Gouv. Suwalki, Teilen 
von Grodno, Kowno, Wilna, Minsk und Wolhynien exportiert. Der bedeutendste links
seitige NebenfluB ist die 200 km lange Schara, welche durch den 1731-1799 erbauten 
Oginskikanal (55 km) mit der Jassiolda, einem NebenfluB der Pripet, in Verbindung steht. 
Da die Pripet in den Dnjepr miindet, ist durch diesen Kanal ein direkter Wasserweg von 
2566 km Lange zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meere hergestelit. - Nordlich 
von Grodno zweigt von der Memel der Augustowokanal ab, der mit dem Bobr, Netta 
und Bug die Memel mit der Weichsel verbindet. Auf der rechten Seite ist die Willa der 
bedeutendste ZufluB. AuBerdeIJl hat die Memel auf beiden Seiten ein reichverzweigtes 
Netz von Zufliissen, auf denen die Holzer herangefloBt werden. 

Auf der 1100 km langen Weichsel wird das Holz aus den Gouv. Warschau, Sjedlez, 
Radom, Lomsha und einem Teile von Grodno, Minsk und Wolhynien verfloBt. Mit ihren 
Nebenfliissen umfaBt sie den ganzen Westen RuBlands und fast gam: Galizien. Durch den 
Pinsker Kanal ist sie mit dem FluBgebiet des Dnjepr verbunden, so daB auch das Holz 
aus dem Innern RuBlands nach Deutschland gebracht werden kann, und durch den Lenczyza
kanal mit dem FluBgebiet der Warthe. Der Bachorzakanal verbindet die Zulowionska, 
e~en linken NebenfluB der Weichsel, mit der Netze. - Die rechtsseitigen Zufliisse der 
oberen Weichsel kommen aus den galizischen Karpathen und sind fast alie floBbar. Von 
groBter Bedeutung fiir den Holzhandel mit Deutschland ist der San, der mit seiner ganzen 
Lange von 300 km Galizien angehOrt; dann der polnische Bug, 600 km lang, eine Haupt
transportstraBe fiir die Holzer aus den Karpathen, ferner der in den Bug miindende Narew. 
Da das FluBbett der Weichsel nicht reguliert ist, ist die Schiffahrt wie die FloBerei mit vielen 
Schwierigkeiten verkniipft. - Die FloBe auf der Weichsel sind bis zu 120 m lang und 20 bis 
30 m breit. Die HauptfloBzeit ist yom April bis Mitte Juni. Die WeichselfloBer heiBen 
Flissaken. 

Mit der Weichsel und Memel steht durch Kaniile das FluBsystem des Pripet, des 
groBten Nebenflusses des Dnjepr, in Verbindung. Da das Gefali dieses wasserreichen 
Flusses ungemein gering ist, kann das Holz stromaufwi1rts und stromabwi1rts gefloBt werden. 
Er durchflieBt auf 550 km langem Lauf die waldreichen Sumpfgegenden der Gouv. 
Wolhynien und Minsk (Polesie = waldige Gegend) und steht mit der Memel durch den 
schon erwahnten Oginskikanal in Verbindung und mit der Weichsel durch den 60 m langen 
Dnjepr-Bug-Kanal, auch Pinsker Kanal genannt, und die Bug. - FUr den Export des 
Holzes aus dem Pripetgebiet und unter Umstanden auch aus dem Dnjeprgebiet nach 
Deutschland stehen daher dem Exporteur zwei Wege offen: Nach Danzig usw. yom Prypet 
durch die Pina, den Pinsker Kanal, den Bug und die Weichsel, - nach Memel und Konigs
berg durch die Jassiolda, den Oginskikanal, die Schara und die Memel. Das wertvoliere 
Holz aus Wolhynien geht an die Weichsel, weil von da die Wasserverbindungen nachMittel
deutschland gehen. Andererseits kann das Holz auch den Dnjestr hinunter nach Odessa usw. 
gebracht werden. - RundhOl:z:er, Sleepers, Sti1bti und Pipen werden vorzugsweise aus 
Wolhynien auf dies em Wasserwege verfrachtet. Die wertvolieren bearbeitetenHolzer 
konnen dank den niedrigen Eisenbahntarifen auf der Bahnlinie Berditschew-Kowel
Brest-Litowsk entweder iiber Grl1jewo nach Konigsberg oder durch Polen nach Thorn 
und Danzig transportiert werden (Ortel 37f., 50). 

Die Warthe bringt das Holz aus den Gouv. Kalisch und Petrikau. Sie vermittelt 
durch den Lenczycakanal zwischen Bzura und Ner, den Bachorzakanal zwischen Weichsel 

1) Das folgende hauptsachlich nach F. Ortel, Handel mit russischen Holzern. Herkunfts
gegenden und Vertrieb mit besonderer Beriicksichtigung des Memelgebietes. Berlin 1895. 

43* 
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und der oberen Netze und den Bromberger Kanal zwischen Brahe und Netze die Ver
bindung des Odergebietes mit der Weichsel und kommt namentlich fiir den Export russischer 
Hiil7!er nach Mitteldeutschland in Betracht. 

Der Export uber die Ostsee geht von den Hafen Riga, Libau, Reval, 
Windau und St. Petersburg mit Kronstadt aus. Riga war vor dem Krieg der 
bedeutendste Holzexporthafen RuBlands. Das Holz kann dahin auf der west
lichen Duna per Floll gebracht werden, wahrend die anderen Hafen auf die 
Zufuhr mit der Eisenbahn angewiesen sind. Die Diina steht durch die Bolderaa 
mit der kurlandischen Aa in Verbindung und aullerdem steht der Aa-Duna
kanal zur Verfugung. Einen besonderen Ruf genie.Bt die Kiefer von Riga. 
St. Petersburg und Kronstadt nahmen als Holzexporthafen den zweiten Platz ein. 

Der Bau eines Windau-Memelkanales wurde vor dem Krieg lebhaft befiirwortet. 
In Frage stand nur, ob anstatt Windau nicht Libau als Endpunkt gewahlt werden sollte. 
Das Projekt des Windau·Memelkanals stammt aus der Zeit der Regierung des Kaisers 
Alexander I. Die neue WasserstraBe zwischen Memel und Windau solI von dem NebenfluB 
der Memel, Dubissa, ausgehen, diesem FluBlauf 110 Werst folgen, dann in einen Kanal 
zwischen Dubissa und Windau, 15 Werst lang, iibergehen und von da im FluBbett der 
Windau 273 Werst weitergefiihrt werden. Die Tiefe der Wasserstra13e so1l21/~ m, die Breite 
18 m betragen. Es wurde 7!ugilnsten des Projektes auch geltend gemacht, daB sich die 
russischen Holzhandler in vollkommener Abhangigkeit von den deutschen Kaufern und 
Zwischenhandlern befinden, solange ihnen nur die Memel als WasserstraBe zur Verfiigung 
stehe. Durch die Moglichkeit einer 'Oberleitung der Frachten wiirde bei einem Absatz von 
Holz nach Westeuropa der deutsche Zwischenhandler wegfallen, auch wiirde sich die Fracht 
durch Wegfall der deutschen Gebiihren verbilligen. 

Geplant war auch ein Hol7!hafen in Jurburg an der Memel. 

Die Holzausfuhr uber die N ordgrenze aus dem Riesenwaldgebiet der 
Gouv. Archangel und Wologda geht uber das WeiBe Meer. Der Transport bis 
zu den Hafen erfolgt auf der Nord-Dwina und auf der Petschora, in Zukunft 
auch auf der Murmanbahn. Nur kleine Gebiete neigen gegen das Einzugs
gebiet der Wolga. Fur den Holzexport kamen bisher nur die Hafen am WeiBen 
Meer Archangel und Onega in Betracht. Den Grund zum Holzhandel an beiden 
Orten soIl Graf Schuwalow im Jahre 1755 durch Errichtung von Sagemuhlen 
gelegt haben. Er erhielt die kaiserliche Erlaubnis, das Holz zu exportieren. 
Die Hafen Kern, Mezen, Soroky, Soumy, Keret, Kowda und Umba haben keine 
nennenswerte Bedeutung. 

In Archangel bestanden 1911 30 Sagewerke, darunter 2 kaiserliche; au.Ber
dem sind aufwarts der Dwina noch Sagewerke. Das Rundholz wird auf der 
Dwina mit ihren Nebenflussen Waimuga, Jemza, Mechrenge, Ledz, Pukschenka 
Pingischa usw. geflo.Bt. Der Hafen ist wegen Eis nur 6 Monate zuganglich. 
1m Jahre 1910 betrug die Holzausfuhr 225000 Standards. England, Frank
reich und Holland beziehen auch grolle Mengen Rundholz, wahrend deutsche 
Firmen bisher dieses Geschaft fur zu gewagt hielten. Die Fracht von Archangel 
an die Ostseehafen dauert mindestens 14 Tage. Schnittholz wurde auch von 
Deutschland in geringen Mengen bezogen. Es kommt nur Kieternholz in Frage, 
das vollkernig und feinjahrig ist, aber auch oft Schwammstellen aufweist. 

Das Petschoragebiet ist fur die Holzausfuhr weniger aussichtsvoll wegen 
der Schwierigkeiten der Schiffahrt und der Flo.Berei auf dem Strom. 

Ein neuer Ausfuhrweg fur Horz aus dem nordlichen RuBland wurde durch 
die Murmanbahn geschaffen. Die Murmankuste auf der Halbinsel Kola, 
der westliche Teil des Gouv. Archangelsk, hat in ihrem westlichsten Teil den 
eisfreien Hafen (Golfstrom) Alexandrowsk. Wahrend des Krieges wurde 
die Murmanbahn genannte, 1200 km lange Bahnlinie fertiggestellt, welche 
auf der Station Tichwinder der (sibirischen) Bahnstrecke Wologda-Petersburg 
beginnt und in dire~t nordlicher Richtung uber Petrosawodsk am Westufer 
des Onegasees, Sorozkaja, Kern und Kandalakscha am Westufer des WeiBen 
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Meeres durch die menschenleere Halbinsel Kola nach Alexandrowsk (Katha
rinenhafen) fiihrt. Die Eisenbahn Wologda-Axchangelsk wurde schon 1897 
fertiggestellt. Das Wirtschaftsgebiet der Murmanbahn ist reich an Waldem. 
In den siidlichen und mittleren Landesteilen betragt das Bewaldungsprozent 
60-70, im nordlichen Tundrengebiet25. Durch den Ausbau des Eisenbahn
netzes und der WasserstraJ3en im nordlichen RuJ31and konnte aber auch das 
Gebiet des Urals und ein Teil Westsibiriens aufgeschlossen werden. 

Von den Hafen des Schwarzen Meeres ist Odessa der wichtigste. Das 
Holz kommt dahin auf dem Dnjestr oder per Eisenbahn aus Wolhynien, dann 
auch aus Galizien, der Bukowina und Rumanien. Femer haben Bedeutu:ng 
Nikolaeff und Cherson (Dnjeprholz). Noworossisk am Ostufer empfangt das 
Exportholz per Eisenbahn von der an der Wolga gelegenen Station Zarizyn 
(Gouv. Saratoff). Dieser Ort ist der Hauptsitz der Sagebetriebe an der Wolga, 
auf der das Holz aus den reich bewaldeten Gouvemements Perm, Wiatka, 
Kostroma, Nischni-Nowgorod, Kasan und Ufa verfrachtet wird. Die Schnitt
waren der Wolgasagereien gehen auf dem Kaspischen Meer bis zum nordlichen 
Kaukasus und in die Naphthagflgend von Baku, ein Teil geht iiber Noworossisk 
in die Tiirkei usw. 

2. Kaukasien. 
Die Waldflache betragt 6,07 Mill. DeJ3j. = 6,63 Mill. ha; Bewaldungsprozent 

14, pro Kopf 0,58 DeJ3j. = 0,64 ha. Mit der unproduktiven Flache betragt 
das Waldareal 8,142 Mill. ha. Die Eigentumsgrenzen stehen nicht fest. Dem 
Staate sollen 46%, nach Faas 65% gehoren. 

" . .... J:l."; ... .=-
ia~i Gouvernement "CQ "". GoiIvernement "CQ 1,-;; "". il!!~ ~iii' ... " lh ~iii' Bezirk ~§" ., Bezirk, ~l=! 

"'0 ~"'~ al=! o;g CLI !::q~ a~ 0;0· p<", "" ~;:: "" ~S "" 
Bezirk des Schwarzen Elisabetpol 404 10 I 0,42 

Meeres. 340 56 4,70 Dagestan .. 221 8 0,37 
Suchum 383 51 3,40 Baku ... 286 8 0,33 
Kutais . 862 45 0,90 Kars 137 8 0,39 
Batum. 263 41 1,70 Terekbezirk 384 6 0,37 
Sakata1a . 140 39 1,60 Eriwan 78 3 0,09 
Tiflis 1095 29 1,00 Stauropo1 29 0,6 0,03 
Kuban. 1449 17 0,64 Zusammen I 6071 I 14 I 0,58 

Der groJ3te Teil ist gebirgig und vulkanischen Ursprunges. DergroJ3e 
Kaukasus, von Siidost nach Nordwest ziehend nordlich der Taler der Kura 
und der Rion mit Hohen bis zu 5642 m, faUt nach Norden allmiihlich nach 
den vollig waldlosen Talem des Kuban und Terek abo Die nordliche Ebene 
hat den Charakter der siidrussischen Steppe. Die Siidhange sind steil und 
starker bewaldet. 1m Miindungsgebiet der Kura und des Araxes (Gouv. Baku) 
liegen wald- und fast wasserleere Steppen. 1m Tale der mittleren Kura ist ab
gesehen von kleinen Uferwaldungen Kulturland. 1m westlichen Teil reicht im 
Bezirk des Schwarzen Meeres und in den Gouv. Kuban und Suchum der Wald 
vom Hauptkamm bis fast an das Meer. 

Der kleine Kaukasus oder das Armenische Hochland, siidlich des Kura
und Riontales, ist im Norden stark bewaldetes Plateau, der Siiden hat Gebirgs
ketten mit dem 5156 m hohen Axarat. Die nordlichen Ufer des Sees Goktscha 
sind bewaldet, die siidlichen nicht. 1m ostlichen Teil der Gouv. Kars und 
Eriwan befinden sich weite waldleere Flachen. 1m Gouv. Elisabetpol sind ge
schlossene Gebirgswaldungen vorhanden. 
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In Batum betragen die jahrliehen Niedersehliige 2370, in Baku 2456, in 
Kars 456, in'Tiflis 622 mm 1). 

Das Laubholz ist iiberwiegend. 
Die Buche (Fag. orientalis) ist am verbreitetsten (25,1 % der ganzen 

Waldflache). Sie ist im Mittelgiirtel der Gebirge von 400-700 m Rohe. 
Rohe bis iiber 40 m, Durehmesser bis 2 m, Qualitat vorziiglieh. Bestande von 
350 Jahren enthalten iiber 500 fm. 

Die Eiche nimmt 16,7% ein in drei Arten: Qu. sessiliflora, peduneulata 
und im Gouv. Baku castanaefolia. Seltener sind Qu. armenica, pubescens 
und macranthera. Dureh Stabholznutzung stark ausgenutzt. Bis 1000 m 
~~~ , 

Die Rainbuche, Carpinus duiensis, bedeckt 12,8%, liefert aber nur Brenn
holz; Rohe nicht iiber 9 m. 

Birke (B. alba und pub.) 3,5%, Ulme (U. camp., mont. und eff.) 3,8%, 
Erie (A. glut., inc., orient.) 2,9%, Ahorn (A. plat., pseudopl., camp., laetum, 
Trautvetteri, insigne, letzterer bis 30 m hoeh und 90 em Durchniesser) 2,8%, 
Esche (Fr. exe. und oxiphylla) 2,6%, Lind~ (T. grand., parv., intermedia) 
2,5%, Pappel (P. trem., alba, nigra, Euphratica) 2,3%, Weide 4,2%, Ka
stanie (in Transkaukasien, nur eingemiseht, bis 25 ill und 300 Jahre) 1,3%, 
NuBbaum (Jugl. regia) mit 40 kg sehwerenMasem, auBerdem Platane, Akazie, 
Buchs, Palme usw. 

Die Kiefernarten nehmen8,1 % ein; hauptsaehlieh P. silv., 36 m hoch, 
45 em stark, hochstens 250 Jahre. Dann noeh P. montana, Laricio, maritima, 
pineaund eldarica (Eldar-Steppe in Tiflis). 

Die Fichte (P. orientalis) mit 6,6%, fast nur im Westen, bis 54 m hoeh 
und 1,5 m Durehmesser. Es gibt 200jahrige Bestande mit 1000 fm. Sie ist 
dauerhafter als die Kiefer, wird 400 Jahre alt und bleibt bis 200 Jahre gesund. 

Die Tanne (A. Nordmanniana) bedeckt 6%, haupt.sachlich im Westen in 
1200-2000 m Rohe, bis 45 m hoch und 1,75 m Durchmesser, iiber 500 Jahre 
alt, teils rein, teils mit Fichte. Liefert das starkste Sagholz. Vielfach in un
zuganglichen Roehregionen. Am sehonsten im Gouv. Tiflis. 

Waehholder in 6 Arten 1,1 %. Ei be (Tax. haec.) bis 1600 m workommend 
und stark ausgenutzt . 

. Der Staatswald ist dureh Diebstahl, Weide, Feuer und Rodung gefahrdet. 
In Eriwan hausen die Wanderherden mit hunderttausenden Stiick Vieh der 
Tartaren. Das Waldsehongesetz von 1888 ist teilweise eingefiihrt. 

Ein Teil des Bezirkes Schwarzes Mear und die Mitte des Gouv. Kutais, 
schwer zugangliche und schwach bevolkerte Gebiete, haben noch jungfrauliche 
Bestande mit gewaltigen Rolzvorraten von betrachtlichem Wert. Der am 
Ostufer des Schwarzen Meeres liegende Bezirk Mingrelen im Gouv. Kutais 
hat vermoge seines feuchten warmen Klimas eine reiche Laubholzbestockung. 

Die Nutzungen sind in der Hauptsache auf die Kiistengegenden des Schwarz en 
Meares beschrlLnkt, die iibrigen Gebiete sind nicht aufgeschlossen. 

Ausfuhrhafen sind Batum und Poti. 
Ausgefiihrt wird hauptsachlich NuBbaumholz, vorzugsweise in Fumieren 

(Tiflis); an zweiter Stelle steht Ahom in Blocken und Furnieren; dann kommen 
Esche, Ulme, Platane, Wachholder. Die Ausfuhr von Buchsbaumb.olz war 
bisher verboten. Das Eichenholz steht dem nordischen an Giite nach und wurde 
nur versuchsweise ausgefiihrt. Buchen und Nadelholzer, die in den hoheren 
weglosen Gebirgslagen vorkommen, wurden bisher nicht ausgefiihrt. 

1) A. Fok nach der tJbersetzung von Guse in Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwesen 1915, 
320. - Jnternat. Agrartechnische Rundschau 1915, 102. 
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Viel Holz geht auf dem Kaspischen Moor und aus dem Wolgagebiet nach 
Baku (Petroleumindustrie). Kiefer wird als Bauholz aus NordruBland im
portiert. 

Die Ausbeutung der Gebirgswaldungen ist wegen der Transportschwierig
keiten nur mit groBem Kapital moglich. Die wilden Wasserlaufe sind zum 
FloBen wenig gooignet. Auch die Gefahrdung der Sicherheit der Fremden 
und die Unsicherheit der Rechtsverhiiltnisse bildeten bisher ein Hindernis. 
Trotzdem ist Kaukasien fUr die europaische Holzwirtschaft ein Land der Zu
kunft. 

Die Waldflache der 9 
DeBj. = 538,6 Mill. ha 
73 DeBj. = 80 ha. 

3. Slblrlen. 

russischen Gouvernements wird auf 493 Mill. 
geschatzt; Bewaldungsprozent 43, pro Kopf 

Hiervon treffen auf Westsibirien 104, Ostsibirien 171,5, das Steppengebiet 
nnd Turkestan 26,5, Amurgebiet 192 Mill. DeBj. Auf die Gouvernements ver
teilt sich die Waldffuche wie folgt: 

Gou vernemen t I Waldflache ! BeWaldungs-! pro Kop£ 
1000 DeBj. prozent DeBj. 

Amurgebiet 35757 87 242 
Irkutzk .. 48000 72 87 
Sachalin . 2500 72 147 
Transbaikalien 39000 69 53 
Kiistengebiet . 112621 64 409 
Tobolsk ... 52125 41 31 
Jakutzk . 120000 

I 
33 399 

Jeniseisk. 68260 29 104 
Tomsk. 14754 19 6 

Zusammen I 493 017 43 73 

Ein groBer Teil galt als Kronwald des Zaren. 
Die ungeheure Waldffuche Sibiriens - 539- Mill. ha gegeniiber der Wald

ffuche Europas von 273 Mill. ha - konnte bis jetzt dem Weltholzmarkt nur 
zum kleinsten Teil dienstbar gemacht werden. 

Mangels von Transportwegen, Arbeitern und jeglicher Industrie wurden 
bisher nur die im Gebiete des Amur (Mandschurei) gelegenen Waldungen aus
gebeutet, da hier der Export iiber den pazifischen Ozean moglich ist. Der 
Stiitzpunkt fiir die Ausfuhr ist Wladiwostok (Ausfuhr 1912 15000 Tonnen). 
In Betracht kommt hauptsachlich Kedroholz, ein dem amerikanischen White 
pine ahnlichas feinringiges Nadelholz; die Transportkosten und Arbeitslohne 
roachen as aber sehr teuer. Ferner Esche und Eiche, die aber der deutschen an 
Giite nachstehen. Die vorherrschenden Nadelholzer sind Kiefer, Tanne, Fichte, 
Larche, Ziirbelkiefer ("Sibirische Zeder"). 

1m Amurgebiet ist die verbreitetste Holzarl die Larche (L. dahurica); 
dann folgen Fichte (Pinus ajanensis), Zeder (Pinus koraensis), Tanne (Abies 
nephrolepis), Kiefer, Birke, Linde, Aspe, Prunus. Es kommen viele Wald
brande vor, sehr viel Holz wird von den Dampfern verbraucht (Holzfeuerung), 
fungs der Bahn daher starke Abholzungen. 

Eine rationelle Waldwirtschaft fehlt, die WaldscIionverordnungen werden 
nicht beachtet, der Holzhandel ist nicht organisiert. Vor dem Kriege fand in 
Wladiwostok jahrlich ein KongreB der _ Holzindustriellen statt. 
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Westsibirien hat keine Holzausfuhrmoglichkeit. Der Plan einer Schiffahrt 
iiber die Ob- und Jenisseimiindung, hat bis jetzt keine greifbare Gestalt an
genommen. 

Die Besiedlung Sibiriens hat in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte gemacht_ 
In der "Taiga" von Marijnsk (Prov. Tombs) wurden 1913 auf 10000 DeBj. 25 Waldkolonien 
geschaffen, nachdem dieses menschenleere Gebiet durch 100 Werst LandstraBen aufge-· 
schlossen worden war. Der Zweck ist, die Waldbestii.nde nutzbar zu machen. Die Rodung 
des Waldes zur Gewinnung von AckerIand kostete 143 Rubel je DeBj. 

Um die Abholzung der Waldbestii.nde der Amurprovinzen und am Stillen Ozean zu 
beschleunigen, wurden 1913 drei groBe Sitgemiihlen errichtet, in der Prov. Irkutsk eine
bedeutende HoIzverarbeitun~sfabrik, ferner Holzlagerplatze; diese, um den in den wald
losen Steppengegenden angesledelten Bauern das Bauholz zu liefern (1913 Umsatz 1,113 Mill. 
Rubel) 1). 

'Ober die Wald ungen der Mandsch urei berichtet "Der ostasiatische Lloyd", Schangai 
1910, Nr. 41: 
. Die Mandschurei, die in ihrer gesamten Flachenausdehnung ein Gebiet von der un

gefahren GroBe Frankreichs umfaBt, hat drei groJ3e Waldgebiete: Die Abhange des groBen 
Chingan, besonders in seinen vom mittleren Amur umrandeten Auslaufern, dann die auf 
der Karte als Chang, Kuen-tsei, Kentei und Kadan bezeichneten nord- und nordostwarts 
gerichteten Gebirgsziige, und das Chanboshan-Gebirge am Oberlauf des Yalu, ostlich von 
Mukden. Die Hauptplatze des Holzhandels sind Kirin, Bodune und Harbin. Dorthin 
geIangt das Holz auf dem Sungari und seinem Nebenstrom Nonni in FloBen, nach Harbin 
in geschnittenem Zustand auch mit der Bahn. Die Urwalder sind infolge der zunehmenden 
russischen und chinesischen Besiedlung in starker Abnahme begriffen. Jedenfalls werden 
sich die groBen Erwartungen, die der internationale Gl'OBhandel auf die Ausbeutung der 
nordmandschurischen Walder setzt, vorliiufig nicht erfiillen. Das liegt daran, daB der 
riesige Brennholzbedarf der Eisenbahn und die Ansiedlungen einen unerhOrten Raubbau 
zur Folge hatten. Eine geregeIte Forstwirtschaft gibt es nicht. GroBe Waldstrecken des 
Chingan·Gebirges stehen sehr dfum. Die 5stlich von Harbin sich nach Norden ziehenden 
MitteIgebirgsketten sind weit und breit mit Wald bedeckt, der in die benachbarten Ur
walder des Ussurilandes und der· Amurprovinz iibergeht. Rier sind seit dem Bestehen der 
Bahn barbarische Verwiistungen vorgekommen. Durch Brandstiftung, die den Zweck 
hatte, unerlaubte Holzverkaufe der Beamten zu vertuschen, teils auch infolge der Nach
lassigkeit der Bahnarbeiter, 'brannten die besten Waldstrecken abo Schon 1903 errichteten 
kleine polnische Unternehmer in dieser Gegend Schneidemiihlen. Jetzt sind die in der 
Nahe der Bahn geIegenen Waldstrecken zum groBten Teil vernichtet; der Hertransport 
des Holzes aus entfernteren Gegenden wird zu teuer, und man verspricht sich Ersatz durch 
die ErschlieBung der in der Nordmandschurei gelegenen Kohlenfelder. FUr andere Zwecke 
als die Versorgung der Eisenbahn haben die Russen an der Ausbeutung des Holzreichtums 
der Nordmandschurei kein Interesse, die Gebirge der Kiistenprovinz liefern Holz genug. 
Die Verwertungsmoglichkeiten ffir das in der Nordmandschurei gehauene Holz liegen 
vorlaufig nur im Land seIbst; man braucht es fiir die Gebaude und die Gruben. 

'Ober die Waldungen des asiatischen 'RuBland im allgemeinen bemerkte im Jahre 
1900 das amtliche Werk "Les for6ts de Ia Russie", S. 186: Der HoIzexport ist gleich Null. 
Wenn sich aber der Handel einmal entwickelt hat, so werden, "das kann man mit Sicher
heit voraussagen, die Walder Sibiriens eines Tages fiir die entferntesten Markte der Erde 
eine fast unerschOpfliche Holzreserve bilden". In dieser Beziehung ist die Provinz Primorsk 
am giinstigsten situiert. Ihr Holz reicht zur Versorgung des ganzen Kiistengebietes am 
Okhotsk' Meer, welches waldarm ist und gegenwartig sich mit Holz aus dem Norden Ameribs 
versorgt. Auch die Lage des westlichen Sibirien, welches seine Holzer auf dem Obi und 
Jenissei nach Europa verfrachten k5nnte, schlieBt die Moglichkeit nicht aus, dort Nieder
lagen zu errichten. Mit mehr Unternehmungsgeist und hinreichend Kapital - zwei Dinge. 
die absolut mangeln - konnte der Holzhandel in Sibirien einen enormen Aufschwung 
nehmen. GroBe Kapitalien sind aIlerdings unerlaBlich, um den Handel auf eine sichere 
Basis zu bringen. Denn der Holzhandler hat nicht nur mit den ungiinstigen Bedingungen 
des Landes zu rechnen: Mangel an hergerichteten FloBstraBen, an Wegen, Entfernung von 
den fremden Markten, sondern noch viel mehr mit dem Mangel an Arbeitern in diesen 
dfumbevolkerten Gegenden. Der kleine IndustrielIe ist diesen Hindernissen gegeniiber 
machtlos. Aus dies em Grunde importieren auch einzelne Gegenden ihr Holz, obwohl 
sie nach ihrem Holzreichtum seIber exportieren konnten. Die vielen und groBen Fliisse 
sind zur FloBerei schlecht. geeignet wegen der kurzen Sommer, zu starken Gefalles. 
Katarakten usw. 

1) Internat. agrar-ok. Rundschau 1915, H. 3, S. 119_ 
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4. Zlntralasien. 
Waldflach~ 11,89 Mill. De.6j. = 13 Mill. ha, Bewaldungsprozent 3,6, pro 

Kopf 1,30 De.6j. = 1,4 ha. Nach amtlichen russischen Angaben verteilt sich die
Waldflache wie folgt: 

Go u vernemen t I Waldflache I Bewaldungs-/ pro Kopf 
1000 DeBj. prozent DeBj. 

Samarkand . 2842 I 45 2,60 
Syr-Darja. .. 3402 7 1,90 
Fergana ... 916 7 0,51 
Semipalatinsk 2284 5 3,00 
Semiratschinsk 1164 3 1,10 
Transkaspien . 500 1,4 1,50 
.Akmolinsk . 387 0,7 I 0,49 
Turgaisk. 288 0,7 

I 
0,56 

Uralsk. 103 0,3 0,14 

Zusammen I II 886 3,6 1,30 

Russisch-Turkestan hat eine Waldflache von 17,76 Mil1. Dellj. 11,3°/ .. 
der Landesflache. Holzarten sind: Juniperus, Juglans regia, Esche, Ahorn, 
Birke, . Fichte. 

B. Die Nachfolgestaaten. 

a) Das frOhere russische Gouvarnement Polen (KongreBpolen). 
Das "Konigreich" Polen wurde 1815 durch den Wiener Kongre.6 mit RuB

land vereinigt und 1867 als "Weichselgebiet" dem russischen Reich verwaltungs
rechtlich vollig einverleibt. Obwohl sich Polen niemals selbst regieren konnte, 
ist es durch den Friedensvertrag zu einem Grollstaat gemacht worden. Die 
Grenzen stehen noch nicht fest. Die nachfolgenden Ausweise beziehen sich nur 
auf KongreBpolen. 

In dem "Statistischen Jahrbuch fiir das Konigreich Polen" fUr 1914 von 
W. Grabski (Warschau) sind die in der nachfolgenden Tabelle verzeichneten 
Waldflachen und Waldbesitzarten angegeben. Diese Zahlen weichen von den 
Ziffern der russischen Statistik in DeBjatinen (S. 668) in einzelnen Gouvernements. 
sehr erheblich ab, die Gesamtwaldflachen stimmen aber gut iiberein. 

Waldflachen in 1000 ha. 

Hiervon im Besitze 
Gesamt- Bewal-

£iskaIi- Kom- Majorate, 
Gouvernement wald- dungs- des munen Guts-

flachen prozent Staates scher und Bauern besitzer BehOrden Kirchen u. dgl. 

Warschau . 216,90 12 57,30 53,20 I - - I 106,40 
KaIisch . IIO,70 9 18,60 17,20 2,90 12,00 60,00 
Kielce 235,60 23 85,60 80,20 3,80 13,70 52,30 
Lomza 273,40 26 II3,30 102,10 0,90 37,50 19,60 
Lublin 227,45 13 24,85 21,80 5,90 36,70 138,20 
Petrikau 199,90 16 58,30 55,90 7,60 15,20 62,90 
Plock. 88,60 9 21,10 21,80 0,90 8,00 36,80 
Radom 342,90 27 85,90 109,21 4,60 14,00 129,19 
Suwalki. 438,90 35 216,30 179,60 4,60 2,90 35,50 
Siedlze 154,60 II 23,70 20,50 9,70 23,50 77,20 

Polen. . • • . I 2288,95 I 18 I 704,95 I 661,51 I 40,90 I 163,50 I 718,09 
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Von der Gesamtwaldflache gehorten dem Forstfiskus 30 %, anderen fiska
lischen Behorden 29%, Gemeinden usw. 2%, Bauern 7% und Gutsbesitzern 
32%. Bei einer Bevolkerungszahl von 12,776 Mill. im Jahre 1912 tl'afen auf 
den Kopf 0,18 ha Waldflache. Beim biiuertichen Waldbesitz iiberwiegen die 
Zwergbetriebe. 

Die siidliche Hiilfte ist starker bewaldet als die nordliche. 
Nicht bloB die verhiiltnismaBig geringe Waldflache, sondern auch die mangel

hafte Bestockung und der geringe Vorrat an hiebsreifen Holzern stempeln 
KongreBpolen zu einem waldarmen Land. Die Befriedigung des einheimischen 
Bedarfs u~d die Ausfuhr von Bau-, Gruben- und Papierhplz in nicht un
bedeutenden Mengen war vor dem Kriege nur auf Kosten und durch Verminde
Tung der Waldflache mogtich. In der Zukunft wird KongreBpolen aus der Reihe 
der Holzausfuhrliinder ausscheiden. 

Selbst del' heimische Holzbedarf wird nur gedeckt werden konnen, wenn 
der Verbrauch auf das notwendigste MaB eingeschrankt wird. Denn dieser ist 
in Polen auBergewohnlich groB. Einmal wird sehr viel Holz fiir die Herstellung 
und Erhaltung der Wohnstatten verwendet. Wohnhaus, Stall und Scheune 
bestehen ganz aus Holz. Auch in den kleinen Stadten des Ostens finden sich 
noch viele Holzhauser. Ferner ist der Holzbrand in den Haushaltungen nahezu 
die Regel. AuBer dem Herkommen ist der Grund hierfiir auch in dem Mangel 
an Eisenbahnen und harten StraBen zu suchen, der den Transport del' Stein
kohle sehr erschwert. Die Brennholzpreise stehen sehr hoch und in vielen 
Gegenden herrscht geradezu Brennholzmangel. Streu- und Weidenutzung 
bringen groBen Schade~ 

Unter den Holzarten steht die Kiefer obenan, dann folgt die Fichte, die aber 
in einzelnen Gebieten vollstandig fehlt, und im Siiden die WeiBtanne. Die Stiel
-eiche findet sich iiberall als Mischholz und auch rein, die Buche im Siiden und 
Siidwesten, die Hainbuche iiberall 1). 

Durch die Annektierung von Galizien und russischer Gouvernements ist 
der neue Staat Polen Holzausfuhrland geworden. 

Auch der Wald von Bialowies gehort nunmehr zu Polen. 
Der Bialowieser Wald (Bjelowieska Puszcza) im siidlichen Randgebiet von Litauen, 

'Gouv. Grodno, eine ununterbrochene Flache von 128 000 ha bildend von 60 km Lange 
und 35-40 km Breite, war ein Apanagegut des Zaren und diente nur Jagdzwecken 
(Wisent, Rotwild usw.). Nach der Eroberung im Sommer 1915 stand das Waldgebiet bis 
zum November 1918 unter deutscher Militarforstverwaltung I). Die bestandsbildenden 
Holzarten sind die Kiefer (auf 36% der Flache rein und auf 18% in Mischung mit Fichte), 
Fichte (auf 7% der FIache rein und auf 25% in Mischung mit Kiefer und Laubholz), Stiel
-eiche (7-9%), Esche, Hainbuche, Schwarzerle, Birke, Aspe, Winterlinde, Feld· und 
Bergulme und Spitzahorn. VolIstandig fehlen die WeiBtanne (200 Stamme sind kiinstlich 
kultiviert), Larche, Rotbuche, WeiBerle und Bergahorn. Die Kiefer leidet stark unter 
Trametes pini (SchwlJ,mm), die Fichte unter Rotfaule (frillier auch NonnenfraB). 

Der durchschnittlich 170 m ii. d. M. liegende Forst hat hoch anstehendes Grundwasser, 
mildes Klima im Sommer und sehr giinstige Wuchsverhii.Itnisse. Der Bestockungsgrad 
betragt aber nach den eingehenden ScMtzungen des bayerischen Forstmeisters Lauten. 
schlager nur 0,65 und der Holzvorrat im ganzen 32,8 Mill. fm, d. s. je Rektar 255 fm. 
Hiarvon treffen auf das Laubholz 8,8 Mill. fm, auf das Nadelholz 24,0 Mill. fm (15,2 Mill. fm 

1) R. Laspeyres im "Handbuch von Polen (KongreBpolen)", 2. Aufl. 1918 (VerOffent. 
lichungen der Landcl!kundlichen Kommission beim Kaiserl. deutschen Generalgouvernement 
Warschau). Der Artikel bezieht sich vorwiegend auf das deutsche militarische General· 
gouvernement Warschau. 

I) Ausfiihrliche Schilderung in: "Bialowies in deutscher Verwaltung." Rerausg. von 
,der Militarforstverwaltung Bialowies (ForstratDr. G. Esoherich), 5 Refte. Berlin (P. Parey) 
1917-1919. - Deutsche Arbeitim Urwald von Bialowies. 2 Berichtevon W. Franz. Berlin 
1917 u. 1918. - K. Rubner, Forstw. Centralbl. 1917, 1. H. - M. Endres, Rolzwelt 
1917, Nr. 51 u. 54. 
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Kiefern, 8,8 Mill. fm Fichten). Der Eichenholzvorrat betragt 117000 fm. Das Verhiiltnis 
des Laubholzes zum Nadelholz betragt der Masse nach 1 : 3, der tatsachlich bestockten 
Flache nach 1 : 4. 

Die Merkmale des Urwaldes treffen nur auf einen Tell des mit Laubholz bestockten 
Gelandes mit hohem Grundwasserstand zu. Der ganze Wald ist in 1147 Quadrate von 
1 Werst = 1067 m Seitenlange eingetei1t und vollstandig aufgeschlossen. Er wird von der 
38 km langen Heei'esstraBe Bielsk·Pruschana mitten durchschnitten. 1m Mittelpunkt liegen 
nebeneinander die drei kleinen Ansiedlungen Zastawa, Stoczek und Podolany mit dem Jagd
schloB Bialowies, durch eine vollspurige Eisenbahn von 20 km Lange mit der Station 
Gajnowka verbunden. Auf der in den Narew miindenden Narewka mit den Nebenbachen 
Quosnia und Lutownia, auf der Lesna, die in den Bug miindet, kann das Holz in die 
Weichsel verfliiBt werden. 

b) Estland und Lettland. 
Estland, Livland und Kurland (mit der Insel Osel) sind die von der deutschen 

Kultur gehobenen baltischen Provinzen. Die beiden letzten bilden nun die 
Republik Lettland. 

Lettland umfaBt 6,49 Mill. ha mit 1,63 Mill. Einwohnem, Estland mit der 
Hauptstadt Reval 6,78 Mill. ha mit 1,75 Mill. Einwohnem. 

Nach der mit reichem Kartenmaterial ausgestatteten Schrift von 
M. v. Sivers\ "Die forstlichen Verhaltnisse der baltischen Provinzen" 1903 
(Riga), betrug die Waldflache in Estland 369200 ha = 19%, Livland 
925300 ha = 24%, Kurland 804700 ha = 30%, auf Osel 14200 ha = 5%. 

Dem Staate gehorten von der Gesamtwaldflache in Estland 1 %, Livland 
14%, Kurland 39%, auf OseI63%. Der Staatswald war sehr ungleich verteilt. 

Der Privatforstbesitz verteilte sich wie folgt: 

Zahl der Von diesen besaBen Wald 
keinen Privat-

giiter fiber I 5000 I 2000 

I 
1000 

I 
unter Wald 

10000 ha 100~3 h .. 
bis bis 1000 ha 5000 ha 2000 ha 

Estland . 502 1 
I 

4 I 33 54 I 351 59 
Livland . 699 2 22 

I 
80 117 

I 

452 26 
Osel 74 -

I 
- - - 17 57 

Kurland 546 4 11 35 66 360 70 

Die Privatwaldungen haben durch die Bauemunruhen im Jahre 1905 da
durch stark gelitten, daB den Besitzern zum Ersatz fUr die erlitteneri. Schaden 
yom W aldschutzkomitee die Erlaubnis zum Einschlag von zehn J ahresnutzungen 
im voraus erteilt wurde, auBerdem viele Besitzer ihre W aldungen an Holz
spekulanten verkauften. Da die kiinstliche Kultur fast unbekannt war, ent
standen umfangreiche BloBen. 

Durch die sog. Bodenreform der jungen Republik Lettland wird der baltische 
Adel, der 700 Jahre bestanden hat, seines Grundbesitzes beraubt. Ebenso wurden 
in Estland aile nicht bauerlichen Privatwaldungen als Staatseigentum erklart. 

Die Hauptholzarten sind die Kiefer, die bis 45 m hoch wird, und die Fichte 
(die einzige Schattholzart); von den LaubhOlzem kommen in Betracht Birke, 
Aspe, Schwarzerle, Weill erie, Stieleiche, Esche, Ulmen, Spitzahorn und Linde. 

Die Kiefer hat die beste Qualitat in Estland und Livlarid, weniger gut ist 
sie in Kurland. 

Die Eiche kommt hauptsachlich in Kurland vor (hauptsachlich Waggon
holz) , Estland hat die besten Birken und Aspen, LivIand viele Aspen. 

Die Transportverhaltnisse sind infolge der vielen Wasserlaufe in Kurland 
und LivIand sehr giinstig, mangels derselben in Estland ungiinstig. 

In Lettland mit der Hauptstadt Riga umfaBt nach einer Mitteilung des lettlandischen 
Forstdepartements im Jahre 1921 die Waldflache 1413700 Dellj., wovon 60% mit Kiefern, 
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25% mit Fichten (Grahnen) und 15% mit Laubholz bestockt sind. Der jahrliche Holz
anfall wird auf 2"972 000 fm geschatzt, wovon I 273 000 fm auf :Nutzholz, 283 000 fm auf 
Grubenholz und 1415000 fm auf Brennholz entfallen. Fiir den Nutzholzexport diirfte 
nicht viel iibrig bleiben und das Brennholz reicht fiir den inlandischen Bedarf kaum aus. 
Das ganze Holzgeschaft liegt in den Handen von Englandern. 

c) Litauenl). 
Der neue Staat Litauen umfaBt, soviel bis jetzt bekannt wurde, die friiheren 

russischen Gouvernements Kowno, Grodno, Wilna, Minsk und Teile von Mohilew 
und Witebsk. Die drei erstgenannten Gouvernements haben eine Waldflache 
von 2200000 DeBj. = 2400000 ha (s. S. 668). tJberwiegend ist der private 
GroBwaldbesitz, der Gemeindewald und bauerliche Wald treten ganz in den 
Hintergrund. Staatswald 33%. 

Die Hauptholzarten sind Kiefer und Fichte; vom Laubholz sind Aspe, 
Birke und WeiBerle am verbreitetsten. Ganz fehlen Rotbuche, Traubeneiche 
und Bergahorn. Die Forstwirtschaft ist sehr mangelhaft, eine groBe Rolle spielt 
die Waldweide. 

Die Waldflache ist stark parzelliert. GroBere Waldkomplexe sind der 
Augustower Wald mit 160000 ha, der Bialowieser Wald mit 128000 ha und die 
Kownoer Heide mit 50 000 ha. 

Der Bialowieser Wald gehort geographisch und ethnographisch zu Litauen 
(WeiBruBland), wurde al?er nach dem Kriege von Polen usurpiert. 

d) Ukraine. 
Die Ukraine, welche durch den mit dem Deutschen Reich am 9. Februar 

1918 abgeschlossenen Friedensvertrag ein selbstandiges Staatsgebiet werden 
sollte, umfaBt im engsten Sinne nur die Gouvernements Wolhynien, Podolien, 
Kiew und Poltawa. 1m Friedensvertrag wurde den Ukrainern aber das von 
ihnen beanspruchte weitere Gebiet zugesprochen, welches die Zone des auf 
S. 668 angegebenen Dnjepr-Ge bietes mit Ausnahme der Gouv. Minsk und 
Mohilew umfaBt. 

Nach der amtlichen russischen Statistik von 1900, die aber von der spateren 
auf S. 668 aufgefiihrten nicht unwesentlich abweicht, waren die Waldverhalt
nisse im Jahre 1900 folgende: 

1000 DeBjatinen. 

j % der 
Gouvernement Wald-

I Gesamt· Staats- Privat-
flache forste forste 

W.olhynien 
Ki 
T 

ew . 
schernigow . 

Podolien 
Poltawa. 
Jekaterinoslaw . 
Cherson . 
Taurien . 

I 

2087 I 
864 I 

I 
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430 I 

244 
135 
115 
281 

Ukraine .... I 5015 I 
100% 

fIache 

33,9 
19,0 
19,4 
11,6 
5,5 
2,2 
1,8 
5,2 

12,3 

487 
195 
114 
84 
15 
22 
65 
81 

1063 
21,2% 

1329 
590 
564 
306 
139 
77 
40 
96 

3141 
62,6% 

Forsteder 
Kommun. 

und 
Bauern 

102 
40 

166 
7 

84 
30 
7 

93 

529 
10,6% 

Sonstige 
Forste 

168 
39 
15 
33 
6 
6 
3 

11 

281 
5,6% 

Je Einw. 
DeBj. 

0,62 
0,25 
0,34 
0,17 
0,08 
0,05 
0,04 
0,22 

1) H. Weber, Allg. Forst- u. Jagdztg. 1918,1 u. 25. - E. F. Miiller, Statist. Hand
buchfiir Kurland und Litauen, Jena 1918. - W. Stiedain der Norddeutschen A.Ug. Zeitung 
1917, Nr. 380. 
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Die aufgefUhrten acht ukrainischen Gouvernements verfUgen demnach 
liber eine Waldflache von rund 5 Mill. DeBj. = 5,48 Mill. ha und haben ein 
13ewaldungsprozent von 12,3. Lallt man Wolhynien mit seinem Bewaldungs
prozent von 33,9 weg, dann haben die iibrigen sieben Gebiete nur ein Bewaldungs
-prozent von 8,5 bei einer Waldflache von 2,93 Mill. DeBj. = 3,20 Mill. ha. 

Die Ukraine ist also ein sehr waldarmes Ge biet. Nur Wolhynien 
mit den Rokitnosiimpfen und seinen zahlreichen FluBlaufen weist einen nor
malen Bewaldungsstand auf. Die Verfassung der Walder laBt zudem viel zu 
-wiinschen iibrig. Von den Staatswaldungen sind nur 78 % wirklich bestockt 
und 70% betriebstechnisch eingerichtet. Die Privatwaldungen sind iibernutzt 
und teilweise verwiistet. 

Die Fich te, welche im Gouvernement Mohilew noch die Halfte der Be
'stockung ausmacht, verschwindet in Wolhynien, Kiew und Tschernigow fast 
ganz und macht den Laubholzern Platz. Vorherrschend ist in diesen Gebieten 
die Kiefer. Die Eiche nimmt hier in den Staatsforsten 16% der Flache ein. 
In den Gouvernements Poltawa, Jekaterinoslaw, Cherson, Taurien, Podolien 
und Bessarabien tritt auch die Kiefer zuriick; an die Stelle der Nadelholzer 
tritt das Laubholz, insbesonders die Stieleiche. In den Staatsforsten des 
'Gouvernements Poltawa nimmt sie 40%, in denen von Cherson 75% der Flache 
ein. In Podolien teilen sich Eiche und Hainbuche zu gleichen Teilen in die 
Waldbestockung. Auf der zu Taurien gehOrigen Halbinsel Krim mit ihrem 
bereits siidlichen Klima tritt eine besondere Kiefernart auf (Pinus tauric!J" 
Krimkiefer). 

Einen HolziiberschuB haben nur Wolhynien und Podolien. Ersteres Gebiet 
exportierte um das Jahr 1900 jahrlich fiir 2,4 Mill. Rubel Holz, letzteres fiir 
-0,32 Mill. Rubel. Kiew und Cherson konnen nur kleine Mengen an die benach
barten Gebiete abgeben. Die Gouvernements Jekaterinoslaw, Poltawa, Taurien 
und Bessarabien sind vollends auf die Holzzufuhr von auswarts angewiesen. 
'Taurien fiihrt jahrlich etwa 35000 cbm Holz sogar aus der Tiirkei ein und 
auBerdem gehen ganz bedeutende Holzmengen jahrlich aus Galizien und aus 
"Rumanien in das siidliche RuBland. 

"Auf eine groBe Ausdehnung des Holzexportes," so sagt die amtliche Schrift 
"Les forets de la Russie" wortlich, "aus dem FluBgebiet des Dnjepr und Dnjestr 
kann man nicht rechnen, es sei denn durch Verwiistung der an den FluBlaufen 
liegenden Waldungen." 

Trotz der Holzarmut der siidlichen Ukraine hat dieselbe neben der Holz
einfuhr auch eine Holzausfuhr, und zwar von Eichenholz. Die wolhynische 
Stieleiche ist fiir Mobel und Furniere gesucht. AuBerdem wird sie zum groBen 
Teil in Form von Staben, FaBdauben und Schwellen iiber Odessa nach Frank
reich und England exportiert, auch beschlagene Stamme (planQOns) gehen 
diesen Weg. Das meiste FaBholz wird in den Gouvernements Wolhynien und 
Minsk hergestellt. Der bekannteste Typ sind die "Memeler Pipenstabe", die 
offenbar iiber den Westen und Norden ausgefiihrt werden. Ganze Eichen
starkholzer gehen vielfach nach Riga und Petersburg. 

Die Kiefer wird als Sagholz (16 FuB, 10 Zoll rheinl. Zopf) und als Lang
holz .exportiert und dann hauptsachlich in beschlagener Form, die ErIe in 
Stammen von 16-25 Full Lange und 9-16 Zoll Zopfdurchmesser. Hierfiir 
kommen nur die nordlichen Gebiete Wolhynien, Kiew und Tschernigow in 
Betracht. 

Andere Holzarten stehen fUr den Export kaum in Frage. 
Die groBten Holzexportplatze sind Kowno, Luninez (in dem Pinsker Sumpf

gebiet), Brest-Litowsk und Rowno und vor allem Odessa. Mehr fiir den Binnen
handel sind zu nennen die Orte Homel, Kiew, Krementschug und Jekaterinoslaw 
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una. in zweiter Reihe Snowskaja, Mokochino (Tschemigow), Nowogeorgiewsk 
und Elisabethgrad (Cherson), Derjan (Podolien). Holzstapelplatze von geringerer 
Bedeutung sind endlich in Bessarabien die Orte Kischenew, Bender und Acker
mann und in Taurien Jalta. Eine groBe Bedeutung hat der Hafen von Cherson 
an der Miindung des Dniepr fiir den Export von Brennholz und namentlich 
Holzkohle. Der Export nach dem Westen kann sich hauptsachlich auf den 
WasserstraBen vollziehen, weil das DnieprfluBgebiet durch Kanale mit der 
Weichsel, Memel und westlichen Diina verbunden ist. 

tJber die friiheren Holzhandelsbeziehungen Deutschlands zu Wolhynien 
und Podolien auBerte sich der "Verein ostdeuUlcher Holzhandler und Holzindustrieller" 
in einer Eingabe an das ReichswirtschafUlamt am 15. Marz 1918 wie folgt: 

"In das Gebiet der Ukraine fallen von den russischen Fliissen der obere Bug, der ganze 
Pripjet mit seinen Nebenfliissen, ein groBer Teil des Dniepr. Diese Gebiete waren vor dem 
Kriege die Hauptproduktionsstatten fiir Holz, das auf der Weichsel und Memel nach 
Deutschland gefloBt worden iat, und das entweder in DeuUlchland zur Verarbeitung ge
langte oder fiber Danzig, Memel, Konigsberg im deutschen Transitverkehr nach dem 
Ausland ausgefiihrt wurde. 

Die Holzer vom oberen Bug gelangten vom Bug direkt in die Weichsel. Die Holzer, 
die zum Pripjet kamen und aus Waldungen stammten, die am Pripjet oder an dessen Neben
Hiissen lagen, gelangten durch den Dniepr-Bug-Kanal und den Muchawiez zum Bug und 
dann auf diesem Wege zur Weichsel. Namentlich auf den Nebenflfissen des Pripjet, dem. 
Styr, Horyn, dem Slucz, dem Ubort und dem Ptitsch, wurden jahrlich groBe Quantitaten 
von Holz zum Pripjet heruntergeschafft. AuJ3erdem kamen auch groJ3e Mengen vom 
Dniepr, von der Beresina und vom Sosch durch den Pripjet fiber den Dniepr-Bug-Kanal 
zur Weichsel. 

Wir glauben, behaupten zu konnen, daJ3 etwa ein Drittel aller Kiefern-RundhOlzer, 
und zwar die wertvollsten QualitatshOlzer, die auf der Weichsel nach Deutschland gelangten, 
aus dem wolhynischen Geblet stammten, und ferner von Rundelsen, die nach DeuUlch
land kamen, beinahe 100% in Wolhynien geschlagen wurden, und daB endlich von den
jenigen Holzern, welche transito durch Deutschland gegangen sind und zum Beispiel von 
Danzig exportiert wurden, mindestens 75% wolhynischen Ursprungs waren. 

Wolhynien hat auJ3er fiir das Weichselgebiet auch fiir das Memelgebiet hervorragende
Bedeutung vor dem Kriege gehabt, indem auch dorthin wertvolle Holzer in steigenden 
Mengen aus dem Pripjetgebiet durch die Scharra zum Njemen gefloJ3t wurden und dann 
nach Memel und Konigsberg heruntergebracht worden sind. Neben diesen erwahnten 
Wassertransporten sind greBe Holzmengen aus der Ukraine, und zwar nicht nur aus dem 
von uns erwahnten Gebiet, sondern auch aus Podolien, per Bahn nach Deutschland 
gelangt, namentlich Eichenholz (besonders auch FaJ3holz); aber auch Kiefern und Elsen 
wurden in jedem Jahr mehr per Bahn nach Deutschland transportiert. Auch hierbei hat 
wieder der Transitverkehr fiber Danzig, Konigsberg und Memel eine erhebliche Rolle ge
spielt. " 

3. Finnland. 

Die Gesamtwaldflache 1) wird auf 20 Mill. ha geschatzt, d. s. 63% der Landes
flache und\6,4 ha pro Kopf (1911). 

Der trockene produktive Waldboden betragt aber nur 15201219 ha, d. s. 
von der Landesflliche z~ 36237100 ha ohne EinschluB des Ladogasees 42% 
und 4,9 ha pro Kopf; hlerzu kommt noch das bewaldete Sumpfland, das zu 
9,9% bewaldet ist. 

Das kultivierte Land macht 3529467 ha = 9,7% aus, der Rest trifft auf 
Moore, Felsen, Gewasser, bewaldete Siimpfe. 

1) Nach schriftlichen Mitteilungen des Chefs der StaaUlforstverwaltung P. W. Hanni-
kainen. - Atlas de Finlande 1910, par Hannikainen et Cajander (Begleitender Text)_ 
- Finlands officiella Statistik. XVII Forstvll.sendet. Forststyrelsens Berattelse 1907 bis 
1911 . (vorziigliche Statistik). - Suomen MeUliinhoitoyhdistyksen Julkaisuja (Mitt. des 
finnischen Forstvereins, die seit 1911 monatlich erschienen). - Wrede in Internat. Agrar
ok. Rundschau 1916, 41. - A. K. Cajander, Valtion Metsatalous Liikeyrityksena. Hel
sinki 1921. 
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Von der trockenen Waldflache kommen 36% auf den Siiden, 210f0 auf das 
Mittelland und 43 % auf den Norden. Relativ ist der Norden geringer bewaldet 
als der Siiden. 

Die Waldflache laBt sich noch betrachtlich vermehren durch Trockenlegung 
der Moore und Entwasserung sumpfiger Gebiete, eine der wichtigsten Auf
gaben der finnlandischen Forstwirtschaft. 1m Jahre 1921 wurde die Flache 
der Moore zu 5490590 ha ermittelt, wovon 35% aufforstungsfahig sind. 

Der Besitzstand war im Jahre 1921 folgender: 
1. Staatswald. Gesamtflache 12456128 ha. Hiervon sind 5414997 ha = 

43,5% trockener produktiver Waldboden, 6497146 ha = 52,1 % Sumpf und 
weniger produktives Land, 100 450 ha = 0,80f0Felder und Weideland, 443 535ha 
=3,6% Wasserflachen. 

Die trockene produktive Staatswaldflache macht von der trockenen Ge
samtwaldflache 35,6% aus. 

Von der trockenen Staatswaldflache liegen 86% im Lan Ostrobotten (ffiea
borg) (nordlich des 64. Breitegrades) und speziell 50-55% nordlich des Polar
kreises (lnspektionsbezirk Kemi und Lappmarken), Gebiete, die sehr diinn 
bevolkert sind. 1m Siiden sind nur vereinzelte Staatswaldparzellen. 

AuBer den aufgeflihrten Staatswaldflachen besitzt der Staat noch Staats
guter (vormalige Amtsgiiter) im AusmaBe von zusammen 290715 ha, von 
denen 166655 ha gut bewaldet sind und 38524 ha weniger gut (Gutswalder). 
Diese Walder befinden sich in den fruchtbarsten Gegenden und sind sehr ertrag
reich. Die Giiter sind in der Hauptsache ehemalige Militarpachtgiiter, die 
an Offiziere und Unteroffiziere iiberlassen wurden. Die Pachter konnen ihren 
Holzbedarf nach den Pachtvertragen aus den Staatswaldungen beziehen. 
Die Giiter selbst gehoren zu den Staatswaldungen und sind durch Grenzsteine 
nicht ausgeschieden. 

Ein besonderes forstpolitisches Problem bildet flir Finnland die innere 
Kolonisation. 1m Jahre 1880 betrug die Flache des trockenen Staatswaldes 
noch 7940000 ha. Hauptsachlich dUTch Umwandlung von Wald in landwirt
schaftliches Gelande verminderte sich diese Flache bis 1900 auf 5034392 ha. 
Seit dieser Zeit ist man wieder auf die Erhaltung und VergroBerung des Staats
waldes bedacht. Dies geschieht einmal dUTch Ankauf von Waldflachen im 
Siiden und Mittelland (1906-1911 15978 ha, Preis pro ha ca. 50 Fr. einschl. 
Holz) und zweitens durch Ausscheidung von Reservaten, "Staats-Park
wald ungen" genannt, in denen keine Ansiedlung mehr statthaben darf (1911 
1348425 hal. Sie liegen hauptsachlich im Siiden. Der Bereich dieser Waldungen 
wird immer mehr ausgedehnt. Ihre Gesamtflache mit unproduktivem Boden 
und Wasser betrug 1860 104, 1870 249, 1880 917, 1900 970, 1905 1037, 19W 
1938, 1911 1946 Tausend ha. Ihre Errichtung wurde im Jahre 1851 beschlossen 
und seit 1859 durchgefiihrt. 

,Fiir die Staatsforsten wurde 1851 die erste provisorische Organisation geschaffen, 
1859 eine definitive, deren Grundlagen vom Direktor der Forstakademie Tharandt von 
Berg nach lokaler Augenscheinnahme festgesetzt worden waren. Dieselbe konnte jedoch 
nicht ganz durchgefiihrt werden, weil die intensive Ausnutzung der Forste, die sie voraus
setzte, noch nicht moglich war und das notige Forstpersonal nicht zur Verfiigung stand. 
- 1862 wurde das Forstlehrinstitut in Evois errichtet, 1863 eine besondere Forstdirektion, 
die bis dahin der Vermessungsdirektion einverleibt war. Ihre wichtigste Aufgabe war 
zuniichst, Ordnung. in die Kolonisation der Staatsforste zu bringen, da die meisten Ansiedler 
keine Erlaubnis dazu hatten und die Bevolkerung den Staatswald als ihr gemeinschaft
liches Eigentum betrachtete. Durch Verordnungen von 1877 und 1892 wurde diese Fraga 
endgiiltig geregelt. 

Die Leitung des staatlichen Forstwesens obliegt der Generaldirektion der Forste in 
Helsingfors. Unter dieser stehen 10 Lokalinspektionen mit 95 Revieren (Revierforster 
system). 

1m Jahre 1917 wurde eine forstliche Versnchsanstalt errichtet. 
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2. Nichtstaatswaidungen. Dieselben umfassen 9786 222ha destrockenen 
Waldbodens = 64,4%. Dazu kommt noch die bedeutende Flache bewaldeter 
Moore (ca. 1800 000 ha). Zu den Nichtstaatswaldungen gehOren die Walder 
der lutherischen Geistlichen (188154 ha trockene, 56861 ha Sumpfwald), der 
Stadtgemeinden (40000 ha), der Landgemeinden (sehr wenig), der Genossen
schaften (sehr wenig), der Holzindustrieaktiengesellschaften (573000 ha), der 
Privaten. - Genaue Ausscheidung fehlt. 

Forstge setzge bung; Die Privatwaldwirtschaft war bis 1912 beinahe 
unbeschrankt. Das Forstgesetz yom 3. September 1886 bestimmte Iediglich 
im Art. 14, daB der Waldboden nicht verwiistet werden durfte und daB der 
Besitzer bei Abholzung von mindestens 10 Tonnland (= 4,9 ha) verpflichtet 
war, Samenbaume stehen zu lassen oder sonst fiir die Wiederbewaidung' zu 
sorgen, ferner daB die Rodung untersagt war. Das Gericht konnte jede Nutzung 
des Waides, ausgenommen zum Hausgebrauch, solange verbieten, bis die friiher 
abgestockte Flache nachweislich bestockt war. Dieses Gesetz blieh fast wirkungs
los, weil der Begriff der Verwiistung nur mit Schwierigkeiten festzustellen war 
und die Beh6rden nur selten einschritten. 

An die Stelle des Art. 14 des Gesetzes von 1886 trat das Forstgesetz von 
1912. Danach darf ein Waldbestand nicht devastiert und so genutzt werden, 
daB die natiirliche Wiederverjiingung dadurch verhindert wird. Das Fallen 
von jungem wiichsigem Nadelwald, welcher nur schwaches Holz liefert, gilt 
ala Waldfrevel - ausgenommen die rationelle Durchforstung, den Fall der 
Verwendung des Bodens zur Landwirtschaft, als Baugelande usw. und die 
Fallung fUr den Hausbedarf, wenn in letzterem Falle die natiirliche Verjiingung 
nicht gefahrdet wird. Der Vollzug des Gesetzes obliegt dem in jedem Gouverne
ment zu errichtenden Gouvernementsforstamt, das der Forstverwaltung des 
Landes untergeordnet ist und aus wenigstens drei im Forstfach bewanderten 
Personen besteht. Zur Unterstiitzung des Gouvernementsforstamts wird in 
jeder Landgemeinde ein sog. Gemeindeforstamt gewahlt. Bei diesem muB der 
Holzkiiufer jeden Holzkauf anmelden, bevor er mit der Fallung beginnt. In 
der Einsetzung von hesonderen Forstpolizeiamtern liegt der Hauptvorzug des 
neuen Forstgesetzes. 1m Jahre 1917 und 1918 wurde die trherwachung der 
Privatwaldungen der Forstdirektion iibertragen. 

Unter einer gewissen Staatsaufsicht stehen die Waldungen der Pachtgiiter des 
Staates, der Pfarrh6fe, der Stadtwaldungen von iiber 100 ha, der Genossenschaften. 
Die Waldungen der Aktiengesellschaften sind dagegen nur an die allgemeinen 
gesetzlichen Bestimmungen gebunden, daher praktisch unbeschrankt, wurden 
indessen bisher im allgemeinen besser bewirtschaftet ala die iibrigen Privatforste. 

Fiir die Privatwaldbesitzer sind eigene Forstinstrukteure aufgestellt. 
Holzarten und Waldzustand. Das Nadelholz iiberwiegt das Laubholz. 

An der Spitze steht die Kiefer. Sie herrscht yom siidlichen Meeresufer bis 
zum Enare-See in Lappland (69 0 55' n. Br.) vor. Auf giinstigem Standort ,er
reicht sie die Bauholzdimensionen von 7 m Lange und 20 cm Zopfdurchmesser 
undo die Sageholzdimension mit 25 cm Zopf bei 7 m Lange in folgenden Altern : 

Nordliche Bauholz Sagholz BaumhOhen im Alter von 
Landesteil Breite 100 Jahren 1160 Jahren 

Jahre Jahre m m 

8iiden I 60°-61° 82 111 25,0 26,7 
Mittelland 62°-63° 105 142 21,4 23,2 
Norden . 65°_66° 131 175 18,4 20,3 

Die Baumh6hen beziehen sich auf geschlossene Bestande. 
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Die Fichte ist nach der Kiefer die wichtigste Holzart. Sie geht weiter nach 
Norden als die Kiefer, erreicht aber keine so starken DimensioneJ]. wie diese. 
Die bei der Kiefer bezeichneten Dimensionen weist die Fichte auf gewohn
lichem. Standort in folgenden A\tern auf: 

Niirdliche BauhoIz SaghoIz Baumhiihen im Alter von 
Landesteil Breite 100 Jahren 1160 Jahren 

Jahre Jahre m I m 

Sliden 60°-62° 96 116 25,5 
I 

30,0 
Mittelland 62°-65° 123 153 
Norden. 65°-67° 162 202 18,1 am Berge 

Ounastunturi 

Weitere Hauptholzarten sind die Birke (Betula verrucosa und odorata), 
bestandsbildend im Norden, in geringerem Ma13e die Erle (Alnus glutinosa 
im Suden und A. incana) und die Aspe. 

Die Eiche (Qu. pedunculata) in kleinen Parzellen im Suden; ihr fruheres 
ausgedehntes Gebiet wurde durch Rodungen geschmalert. 

Ahorn (Acer platanoides), Esche, Linde,Ulme vereinzelt im Suden. Die 
sibirische Larche wurde von 1738 ab kunstlich eingebracht, eben so die euro-
paische Larche. . 

Die Waldungen Finnlands litten bis in die neuere Zeit schwer durch die 
Waldbrande, durch die Brandkulturen, urn Ackerland und Weide zu gewinnen 1), 
durch die Viehweide und durch Rodungen. Vor der Entwicklung des Holz
exportes trug die Fabrikation von Teer im mittleren und nordlichen Gebiet 
viel zur Waldverwiistung bei, ferner auch heute noch der ungeheuere Holz
verbrauch der Landbevolkerung fUr Bauten, Einzaunungen und Heizung. 
Durch eine neuere Erhebung wurde derselbe zu 25,5 Mill. cbm fur das Jahr 
ermittelt (ohne den Verbrauch der Stadte). Daher sintl gerade die den HOfen 
und Dorfern nachstgelegenen Waldungen am meisten ersch6pft. 

In den zwei Pfarrsprengeln Kuhmoniemi und Sotkamo (Amtsbezirk Kajana) werden 
bei einer Einwohnerzahl von 16283 (1907) jahrlich 192590 fm BrennhoIz verbraucht, 
d. s. P{O Kopf 11,8 fm. Die Einzaunungen der Anwesen haben eine Lange von 14670 km, 
deren Ausbessernng jahrlich 127955 fm HoIz erfordert, d. s. pro Kopf 7,9 fm. 1m ganzen 
treffen also auf den Kopf jahrlich 19,7 fm, und auf eine Haushaltung (815) 393 fm Brenn
hoIz- und ZannhoIzverbrauch. Dazu kommt noch das Holz fiir die Unterhaltung der 
Hauser. 

1m n6rdlichen Finnland und in Lappland wird das Aufkommen des Waldes 
durch die Renntiere und deren Hirten verhindert. . 

Holzproduktion. Das Schwergewicht der Holznutzung liegt in den Nicht
staatswaldungen. Die Ausbeute der Staatswaldungen nimmt aber von Jahr 
zu Jahr zu. Zu der von den Sagewerken verschnittenen Rohnutzholzmasse 
lieferten die Staatsforsten 1899 S%, 1902 10%, 1905-1910 10, 13, 16, 19, 
IS, 26%. Wegen Transportschwierigkeiten konnen noch weite Gebiete gar 
nicht oder nur auf das starkste Holz ausgebeutet werden. In den Staatswaldungen 
konnten 1910 22%, 1911 29% der zum Verkauf ausgebotenen Stamme nicht 
abgesetzt werden. 

Eine vorzugliche Statistik existiert uber die Staatswaldungen. Der 
jahrliche Zuwachs fur das Hektar trockenen Waldbodens wird auf 1,5 fm ge
schatzt, fUr Uleaborg allein auf O,S fm. Der jahrliche Hiebssatz war im Jahre 

1) In den Wechselbrandwaldern wird wahrend 100 Jahren bei 25jahriger Umlaufszeit 
der Boden 4 mal eingeiischert, 12 mal gepfliigt und geeggt und 12mal mit Getreide bestellt. 
(Vgl. Forstw. Centralbl. 1921, 345.) 

End res. Forstpolitlk. 2. Auf!. 44 
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1921 auf 31/. Mill. fm festgesetzt, d. s. 0,65 fm je ha des produktiven Wald
bodens und .0,72 fm unter Einbeziehung der Gutswii.lder. Der Hiebssatz ist 
eher zu niedrig als zu hoch veranschlagt. Der tatsachliche Einschlag bleibt 
wegen der Unverwertbarkeit des geringeren HoIzes, namentlich in Nordfinnland, 
hinter dem festgestellten weit zuriick. Die tatsachliche Nutzung einschlieBlich 
Brennholz betrug je ha des trockenen Waldbodens: 

1865/69 0,02 fm 1895/99 0,09 fm 
1870/74 0,04" 1900/04 0,14 " 
1875/79 0,03" 1905/09 0,21 " 
1880/84 0,04 " 1910 0,32" 
1885/89 0,05 " 1911 0,46" 
1890/94 0,06 " 

1913 
1915 
1917 
1918 
1919 

0,45 fm 
0,37 " 
0,57 " 
0,28 " 
0,44 " 

In absoluten Zahlen betrug die geschlagene Masse 1865/69 durchsehnittlich
jahrlich 141490fm, 1910 1735715fm, 1911 2442500fm (Nutzholzprozent 76,4). 

Die Zahl der in den Staatswaldungen vorhandenen StiLmme mit 30 cm 
BrusthOhendurchmesser und dariiber (sog. Sagholz) betrug 1911 56,11 Mill., 
mit 25-30 cm (sog. Bauholz) 79,60 Mill. Stiick. 

Der HoIzverkauf erfolgt noch vorzugsweise nach Stammen mit Selbst
gewinnung durch die Kaufer. Seit den letzten Jahren geht aber die Forst
verwaltung auch dazu iiber, Holz in Regie z~ fallen und nach KubikmaB zu 
verkaufen. Seit 1919 werden jahrlich in Uleahorg, Tammerfors und Uiborg 
gro8e HoIzversteigerungen abgehalten, bei denen immer bedeutende Posten 
wegen zu geringer Gebote nicht zugeschlagen werden. Sie werden nachtraglich 
freihandig verkauft. Auch die Submission wird angewendet. Die friiher iiblichen 
Konzessionen fiir HoIzabstockung auf viele Jahre haben sich nicht bewahrt; 
seit 1917 werden keine mehr abgeschlossen. 

Von den in den Staatswaldungen zum Verkauf ausgebotenen Sage- und 
BauhoIzstammen von Kiefer und Fichte (19082,87, 19093,40, 1910 2,73 MilL 
Stiick) hatten ein&n BnisthOhendurchmesser von 

Jahr 1908 1909 1910 1911 
.Anzahl 2,87 3,40 2,73 2,49 Mill. Stiick 

20-25cm 10,9 9,3 3,1 -% 
25--30 " 19,0 20,7 16,8 19,6% 
3(}'--35 " 39,2 40,0 45,5 46,4% 
35--40 " 18,7 18,2 20,7 20,4% 
40 und mehr 12,8 11,8 13,9 13,6% 
hiervon Kiefer 89,3 84,7 82,6 78,0% 

" 
Fichte 10,7 15,3 17,4 22,0% 

Der Durchschnittserlos pro Sagestamm betrug Franks: 
1891/95 2,91 1903 5,78 1909 3,54 1915 4,41 

1898 4,12 1904 4,21 1910 3,81 1916 7,56 
1899 4,13 1905 5,03 1911 4,20 1917 6,27 
1900 5,16 1906 5,39 1912 4,28 1918 8,11 
1901 4,62 1907 4,75 1913 4,31 1919· 15,88 
1902 4,29 1908 3,60 1914 3,33 1920 33,78 

In den 11 ausgeschiedenen Distrikten war 1911 der hochste Preis 7,M, der 
niedrigste 2,58 Fr. 1m Norden sind die Preise niedriger alB im Siiden. 

AuBerdem wurden 1911 durchschnittlich erlost fiir: Schwellen 1,42 Fr. 
pro Stiick, PapierhoIz 2,82 (1,58-4,15) Fr., Grubenholz 2,59 (1,14-4,30) Fr., 
Brennholz 0,59 (0,39-1,81) Fr. pro Ster. 
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Erst seit dem Jahre 1872 werfen die Staatsforsten einen tiberschuB abo 
Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der finnlii.ndischen Staatsforste zeigt 

folgendes Bild in Millionen finnlandischen Mark (= Frank): 

1861/64 
1865/69 
1870/74 
1875/79 
1880/84 
1885/89 
1890/94 
1895/99 
1900/04 

1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

Roheinnahme 

0,283 
0,160 
0,805 
0,855 
1,063 
1,563 
2,170 
2,494 
4,961 
4,816 
6,996 
9,934 
9,268 
9,282 

12,716 
13,694 
i4,129 
15,723 
15,796 
11,106 
21,859 
44,821 
30,110 
66,360 

136,000 

Reintlinnahme 

- 0,101 
- 0,268 

0,341 
0,207 
0,364 
0,822 
1,343 
1,613 
3,798 
3,038 
5,181 
7,709 
6,319 
5,491 
8,350 
8,687 
5,362 

10,000 
9,990 
5,363 
7,827 

12,656 
10,2S8 
33,727 
71,000 

Ausgaben 
% derRoh· 

einnahme 
135,1 
270,3 
57,8 
75,8 
65,8 
47,4 
38,2 
35,3 
23,0 
36,9 
25,9 
22,4 
31,8 
40,8 
34,3 
36,5 
38,0 
36,3 
36,7 
51,7 
64,3 
71,8 
65,9 
49,2 
47,8 

Holzindustrie und Holzexport. 

Die Waldwirtschaft nimmt im wirtschaftlichen Leben Finnlands die erste 
Stelle ein. tJber 70% des Ausfuhrwertes trifft auf die Waldprodukte. Das 
Holz wird im Winter mit Schlitten iiber die im allgemeinen schwache Schnee
decke, die gefrorenen Siimpfe und Gewasser, im Sommer auf den zahlreichen 
floBbaren Seen und Fliissen ohne Schwierigkeit transportiert. 

Der Aufschwung des Holzexportes fallt auch hier auf den: Anfang der 1860& 
Jahre. An den Miindungen der groBen Fliisse wurden Dampfsagewerke er· 
Jjchtet, weil das Rohholz dahin leicht gefloBt werden kann. Friiher wurde 
das Holz im Innern des Landes geschnitten und das Schnittholz mit groBen 
Unkosten auf dem Landwege zu den Hafenplatzen gebracht. In den 1870er 
Jahren beteiligte sich dann auch das fremde Kapital an der Errichtung von 
Sagewerken. . 

Die Zahl der Sagewerke betrug 1870 132, 1911 564. 1m Jahre 1885 wurden 
6,90, 1911 36,46 Mill. Stamme zersagt. Die erzeugte Schnittware betrug 1885 
0,957, 1911 3,741 Mill. cbm.Zur Herstellung eines Kubikmeters Schnittware 
waren 1911 9,9 Stamme erforderlich; es kommen also nur sehr schwache Stamm
teile in Betracht. 

Rechnet man die Schnittholzausbeute zu 60% der Rundholzmasse, so 
verbrauchte die Sageindustrie 1907 5,169, 1908 4,730, 1909 5,800, 1910 6,025, 
1911 6,235 Mill. fm Rohnutzholz. 

Die Hauptorte der Siigeindustrie sind Kotka und Bjorneborg, danach 
Tammerfors, Fredrikssam, Borga, Lowisa, Wiborg, Helsingfors, Kemi, Ulea
borg, Tornea, Gamla-Karleby oder Kokkola. 

Von 1905-1909 wurden auch drei kleine staatliche Siigewerke errichtet, im 
Jahre 1921 ein groBeres an der Miindung des Kemi-Flusses. 1m Jahre 1918 

44* 
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libemahm der Staat die Aktienmajoritat von zwei groBen Holzveredlungs
geseUschaften. Der Zweck dieser staatlichen Unternehmungen ist, daB der 
Staat die A,nhaltspunkte fiir die Preise des stehend· zu verkaufenden Holzes 
erhalt, daB er bei der Preisbildung nicht voUstandig von den Kaufern abhangig 
ist, und daB er die Konjunkturen voll aUBDutzen kann. 

Der Wert der Ausfuhr von Hob und Holzwaren betrug in Mill. Frank: 
18362,20, 18464,60, 18565,50, 1866 15,90, 1870 13,2, 187443,30, 1880 55,7. 
Ferner betrug die Ausfuhr 

1885 
1890 
1895 
1900 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1919 

HoIz 

MilL fm 
2,28 
2,02 
3,47 
4,78 
6,62 
6,10 
5,85 
5,66 
6,06 
6,07 
5,91 
6,24 
3,64 

Holz
waren 

Mill. kg 

0,46 
1,58 
4,43 
5,35 
8,35 
7,90 
7,56 
6,97 
7,69 
8,26 
9,40 

11,17 
13,89 

Gesamt
wert 

MilL Fr. 
37,13 
36,35 
63,35 

113,86 
120,21 
124,32 
143,76 
142,98 
130,04 
138,20 
161,43 
167,04 

.554,92 

Hiervon 
Schnitt
waren 

Mill. fm 

1,49 
1,24 
1,86 
2,38 
2,68 
2,74 
3,05 
2,81 
2,70 
2,89 
3,13 
3,12 
2,70 

Rundholz
masse ohne 
HoIzwaren 

fm 
3,28 
2,85 
4,72 
6,37 
8,42 
7,94 
7,89 
7,54 
7,87 
8;01 
8,0l 
8,33 

Auf das Rohholz entfielen von der Ausfuhr foigende Mengen in 1000 Kubik
metern; 

11904119051190611907119081190911910 \1911 

Stii.rkeres Rohholz • . . . 221 132 140 216 2951 273 442 523 
GrubenhoIz ••.•... 1593 1116 1041 1090 1504 1415 1074 1341 
PapierhoIz . . . . . . . 630 746 485 419 378 295 266 187 
Schwellen (Kiefer, Fichte) 61 21 32 36 31 40 10 4 
BrennhoIz 1150 1052 883 852 881 878 725 739 
AspennutzhoIz . 8,0 4,51 8,2 19,6 3,8 0,81 0,3 0,3 
BirkennutzhoIz . 26 30 31 29 43 31 27 29 

Vom Brennholz entfallt 1/8 auf Kiefer und Fichte, 2/3 auf andere Holzarten. 
Die Hauptabnehmer sind GroBbritannien, dann Belgien und Holland, 

Frankreich, Deutschland, Spanien, Danemark usw. 
AusNordfinnland wird auch viel Sageholz von den Sagemiihlen Schwedens 

angekauft. 
Grubenholz geht hauptsachlich nach GroBbritannien. Gruben- und 

Papierholz wird in groBen Mengen auf den nordlichen Zufllissen des Ladogasees 
und liber diesen nach Kronstadt gebracht und von dort aus exportiert. Ebenso 
geht sehr viel Brennholz liber den Ladogasee nach St. Petersburg, iiberhaupt 
nach RuBland, dann Schweden. Dieser Export von schwachem Nutzholz und 
von Brennholz hat die Waldverwiistung der Golfkliste ostlich und westlich 
von Viborg veranlaBt. 

Vor dem Kriege wurde auch Papierholz nach RuBland verfrachtet und 
voil dort wieder ausgefiihrt. Dadurch wurde der finnlandische Ausfuhrzoll, 
der nach RuBland nicht galt, umgangen. 
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Eip.e gleich intensive Entwicklung erfuhr die Papierholzindustrie. 
Holzstoffabriken waren 1871 2, Zellulosefabriken 1885 1 vorhanden. Die weitere 
Entwicklung ist: 

Holzstoff-! Zellulose-! paPier-1 Erzeugung von Geldwert 

Jahr fabriken Holzstoff ! Zellulose I Papier im ganzen 

t 

Mill. 
Anzahl 1000 Tonnen Finn. M. 

1885 11 I 8 16,5 0,38 16,2 
I 

9,02 
1890 16 6 9 23,8 5,3 15,3 12,35 
1895 18 7 11 40,8 9,5 23,9 

t 

16,62 
1900 24 9 16 51,0 18,4 48,5 27,74 
1905 36 10 16 113,8 29,6 70,5 I 40,92 
1907 42 13 22 146,2 63,6 102,0 51,39 
1908 42 14 22 119,5 66,1 98,2 45,36 
1909 43 14 24 150,0 71,5 108,0 I 52,12 
1910 43 17 26 168,5 104,8 159,6 61,22 
1911 44 17 26 168,8 118,3 143,5 

I 
65,45 

1912 45 17 26 - - - 92,56 

Der Rohholzverbrauch der Holzstoff- und Zellulosefabriken wurde 1907 
auf 705 000 fm veranschlagt. 

Die Ausfuhr von Holzstoff; Zellulose und Papier betrug in 1000 t: 

1885 
1890 
1895 
1900 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1919 

Hol.zstoff 

5,7 
22,2 
33,1 
48,2 
89,5 
83,4 
67,9 
69,5 
73,6 
82,1 
94,4 
50,83 
44,92 
51,67 

Zellulose 

1,8 
2,1 
4,7 
8,9 

13,4 
30,3 
34,1 
35,6 
50,3 
67,1 
82,3 
75,5 
70,9 

Die Ausfuhr von Holzkohle betrug in 1000 kg: 

Papier 

13,9 
10,5 
17,7 
35,5 
54,9 
60,1 
75,9 
79,0 
79,5 

102,1 
123,4 
129,5 
145,6 
43,5 

1896 536 1908 10398 
1900 7 227 1909 10 932 
1905 11 687 1910 14641 
1906 10262 1911 15 580 
1907 10 332 

Die Teerfabrikation aus Kiefernholz war friiher mangels einer ander
weitigen Verwendung des Holzes einer der wichtigsten Erwerbszweige des 
Landes, namentlich in den mittleren und nordlichen Landesteilen. Nachdem 
aber jetzt selbst die geringwertigeren Holzstiicke anders verwertet werden konnen 
und die groBe Nachfrage des Teers fiir die Teerung der Holzschiffe, die nun 
durch eiserne ersetzt werden, nachgelassen hat, geht auch die Teerfabrikation 
immer weiter zuriick. Zur Herstellung eines Hektoliters Teer sind 3 Ster Holz 
erforderlich. Die Teerausfuhr betrug in Tausend Hektolitern: 
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1840 205 
1850 191 
1860 166 
1870 172 

Holzhandel und Holzproduktion. 

1880 161 
1890 166 
1895 139 
1900 85 

1905 48 
1906 49 
1907 39 
1908 36 

Ausfuhrwert pro hI 1909 22, 19lO 22, 1911 23,10 Fr. 

1909 29 
19lO 23 
1911 34 

Die Ausfuhr von Harz und Pech hat wesentlich abgenommen (1871/75 
jahrlich 169336 kg, 1906 1600, 1907 5600, 1908 30 900 kg)., Das gieiche gilt 
von der Ausfuhr von Terpentin und Terpentinol (189622548, 190710923 kg). 

Dagegen hat sich die Ausfuhrvon eBbaren Pilzen gehoben (1896 7389, 
1907 55763, 1908 13200 kg), ebenso die von W aId beeren (Preiselbeeren) 
(1896 760, 1900 1148, 1905 304, 1906 274, 1907 1030, 1908 1212 Tausend kg). 

Ausfuhrzoll fiir Kiefer und Fichte. Am l. Januar 1906 (1909 verlangert) wurde 
ein Ausfuhrzoll eingefiihrt: 

Ii) FUr Balken, sage- und Bauholz, Sparren, StangenhOlzer und andere mindestens 
2 m lange Stiicke von starkeren Kiefern- oder Fichtenstammen, 45 Penni pro fm. 

b) FUr, Telegraphenstangen, SchweDen, Kienspan (lathwood), Grubenholz, Papier. 
und Schleifholz, Stangen und Sprossen usw., anderes kleineres Kiefern- und Fichtenholz 
unter 2 m Lange, ausgenommen Brennholz, 75 Penni pro fIll. 

Ausfuhr nach RuBland war frei. 
Diese Zolle wurden 1920 bedeutend erhOht. 

4. Schweden. 
a) Waidflachen und Besitzstand. 

Gesamtwaldflache 21624000 ha, d. s. 52% der Landesflache und 3,81 ha 
pro Einwohner (1915), wenn die Binnenseen nicht mitgerechnet werden 1). 
Die produktive Waldflache betragtnur 16467000 ha. 

Die Landesflache betragt ohne Seen 41,04 Mill. ha (mit Seen 44,81 Mill. ha . 
Hiervon treffen (1911) auf kultivierten Boden 9,0%, natiirliche Wiesen 3,2°/., 
Wald 52%, anderes Land (Impediment) 35,8%. 

Die Bewaldung nimmt vom Siiden nach Norden zu. Das nordlichste Schweden 
ist relativ weniger bewaldet, weil hier die Waldgrenze aufhOrt. Am wald
reichsten sind die Lane Vastemorrland mit 83, Gafleborg 82, Varmland 78 
und Kopparberg 74%. 

Der Besitzstand (1911) ist sehr kompliziert. 
1. Die Staats walder scheiden sich A. in solche, iiber welche der Staat 

selbst verfiigt und von denen er die Einnahmen bezieht und B. in solche, die 
besonderen Zwecken gewidmet sind. 

ad A. Die ersteren umfassen 5997027 ha == 27,7% und gliedem sich in: 
a) Staatswalder 4636779 ha. b) tiberschiissige Gebiete, d. s. solche, welche 
bei der Absonderung der Domanen als nicht zu Landgiitern gehOrig dem Staate 
zugewiesen wurden, 1204051 ha, wovon 884 112 ha unproduktiv sind. c) Zu 
den verpachteten Staatsdomanen gehOrig 142411 ha. d) Zu Amtswohnungen 
der Vogte und Polizeibeamten gehOrige Walder 12437 ha. e) Flugsandpflan. 
zungen 1349 ha. - Von der Gesamtflii.che liegen 92% im Lan Norrbotten. 
Produktiv sind nur 60% der Waldflache. 

ad B. Die besonderen Zwecken dienenden staatlichen Waidgebiete um· 
fassen 1204313 ha = 5,6% und sind: a} An Bergwerke und Hiittenwerke 

1) Nach schriftlichen Mitteilungen von Generaldirektoren K. Fredenberg; Chefen 
for kunigl. Domanstyrelsen in Stockholm vom Mii.rz 1912. - AuBerdem La SuMe, 2 Teile, 
Paris 1900. - Schweden, Historisch-Statist. Jahrb., herausg. von Guinohard, 2. Aufl. 
(deutsch) 1913. 2 Bde. - Metzger, AUg. Forst- u. Jagdztg. 1910, 115. - Key, La vie 
ooonomique de la SuMe. Paris 1913. 
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Schwedens Landbenutzung (1911). 

Provinzen Kultur. Wiesen Walder Anderes 

"Lane" qkm land Land 

% % % % 

Stockholm 7474 22,5 
I 

3,9 54,9 18,7 
Upsala .... 5121 30,7 5,6 53,3 10,4 
SodermanIand . 6237 28,4 2,2 64,0 5,4 
Ostergotland 9968 25,0 6,0 61,6 8,0 
Jonko ing 10617 13,2 9,3 54,2 23,3 
Kronoherg 8906 10,4 

I 
10,2 

I 
29,8 49,6 

Kalmar 10961 16,4 5,4 59,1 19,1 
Gotland ... 3Il8 22,8 

I 
5,3 45,5 26,4 

Blekingll 2896 22,5 5,1 40,2 32,2 
Kristianstad 6222 40,2 6,3 40,7 12,8 
Malmohus 4729 74,1 3,3 9,5 13,1 
Halland 4771 29,0 5,8 17,8 47,4 
Goteborg . 4897 20,6 2,3 26,4 50,7 
Alfsborg . II 678 18,9 4,5 61,6 15,0 
Skaraborg 8075 42,7 3,5 38,1 15,7 
Vii.rmland 17549 II,6 2,6 77,7 8,1 
Orebro . 8318 18,8 3,5 64,4 13,3 
Vastmanland 6436 24,0 3,3 54,5 18,2 
Kopparberg . 28150 3,7 3,4 73,6 19,3 
Gii.fleborg •. 18314 5,6 4,2 81,6 8,6 
Vasternorrland 24128 3,5 2,0 82,6 II,9 
Jamtland. 47512 1,2 0,8 61,4 36,6 
Vasterbotten 55769 1,7 3,2 49,3 45,8 
Norrbotten 99166 I 0,4 1,8 I 29,4 68,4 

Schweden .... I 4Il 012 9,0 3,2 52,0 35,8 

Das Volk halt sich an die historische Einteilung in die drei Gebietsteile Svearike (Siid· 
1'!chweden), Gotarike (Mittelschweden) und Norrland (Nordschweden). Letzteres umfaBt 
die fiinf letztgenannten Lane. 

uberlassen 36 lO9 ha. b) An privilegierte Sagewerke zum Abtrieb uberlassen 
64 796 ha; diese Privilegien werden jetzt allmahlich zuruckgezogen. c) Zu 
PfarrhOfen gehOrig 353624 ha (Pfarr. und Kirchendotation). d) Offent. 
liche Anstaltswaldungen fUr Kirchen, Akademien, Irrenanstalten 42668 ha. 
e) Zu den Kronohemman (staatliche Pachtgiiter) und Neubriichen gehorig 
707116 ha. 

Zu den Staatswaldern im weiteren Umfange gehoren auch die als ReuU1aerweideu 
dienenden Waldbezirke des Hochgebirges Jamtland zu 1051065 ha, wovon nur 163667 ha 
mit Wald bestanden sind. Der Ertrag wird einem Fonds zum Ankauf von Renntierweide-, 
flachen zugefiihrt. 

Von 1810-1830 wurden unter dem EinfluIl der A. Smithsehen Lehre die Staats
walder in den sudlichen Provinzen groIltenteils an Private verschenkt oder sehr billig ver
kauft. Auch in den nordlichen Gebieten wurden viele Urwaldungen zu Privatgiitern ge
schlagen oder an Sii.gewerke zum Abtrieb iiberlassen. Da diese Waldungen mit der Steige
rung der Holzpreise von den 1860er Jahren ab Gegenstand derSpekulation und riicksichts
los abgeholzt wurden, wurde der Gedanke auf die Erhaltung der noch unvergebenen Walder 
in Norrland und Dalarne als Staatswalder und der Wiedererwerb von Privatwaldern durch 
den Staat sowie die Aufforstung von landwirtschaftlichen Domanen popular. Wahrend 
der Umfang der Staatswalder 1870 noch 425 794 ha betrug, umfaI3te er 19I1 4636779 ha. 
Durch Gebietsankaufe hauptsachlich in den siidlichen und mittleren Landesteilen wurden 
von 1875-19Il 356253 ha um einen Kaufpreis von 21,47 Mill. Kronen, d. s. 60 Kr. pro ha 
gewonnen. 

Die Einkiinfte aus den Staatswaldern betrugen 18903,19, 19008,32, 191112,62 Mill. Kr., 
die Atisgaben fiir das Forstwesen bzw. 0,95, 1,86, 3,90, die Reineinnahme 2,24, 6,46, 8,73 
Mill. Kr. 



696 Holzhandel und Holzproduktion. 

2. Gemeinwalder (nieht Gemeinde) 692764 ha = 4,9%. H,erher ge 
bOren die Walder: a} Von Haraden 98342 ha. Harad heiBt HULdertsehaf 
und ist nunmehr der staatliehe Verwaltungs- und Geriehtsbezirk (Hezirksamt 
Landratsbezirk). b} Der Kirehspiele 559601 ha. Auf dem Lande bildet jede: 
Kirehspiel eine Gemeinde. e} Der Stadte 34 821 ha. 

Die Haradenwalder stehen unter Staatsaufsieht und musseL naeh Wirt 
sehaftsplanen nachhaltig bewirtsehaftet werden. Die Walder d'~r Kirehspiel« 
in Norrbotten stehen unter Verwaltung staatlicher Forstbeamte" (292295 ha) 
in Gafleborg und Kopparberg dagegen ist die Benutzung ziem"jch frei. Viel« 
Kirehspielwaldungen Wlirden fruher verteilt. 

FrUher gehorte zu jedem Bauernhof ein entsprechend groJer Waldo Der 
selbe wurde teilweise zu Genossensehafts- und Gemeinwallern zusammen· 
gefaBt. In Kopparberg (Dalarne) und Norrland haben die Grunibesitzer manchel 
Kommunen (Kirehspiele) aus dem ErlOs fUr das auf eine bf stimmte Zeit ver· 
kaufte Abtriebsrecht in den Gemeindewaldern Waldfon'ls in bedeutendel 
Hohe, davon zwei von 5 und 10 Mill. Kr., errichtet, aus denen aIle Steuerr 
aueh fUr die nieht grundbesitzenden Gemeindemitglieder bestritten und allE 
Einrichtungen (Schulen, StraBen, Eisenbahnen, Beleuchtung) augesehafft werden. 

Die Stadtwaldungen sind gut bewirtsehaftet. 
3. Privatwalder 12675614 ha = 58,7%. Hiervon gebOrt ein betraeht· 

licher Teil Aktiengesellsehaften, die Bauernwaldungen aufkauften, um sieh daE 
Holz fUr ihre Sagewerke zu sichern. 

b) Holzarten. 

Man kann 5 Vegetationsgebiete unterseheiden: 
1. Die Hoehge birgsregion bildet langs der Grenze von Norwegen einen 

Gurtel und erstreekt sieh sudlieh bis zum 62. Breitegrad (nordliches Dalarne), 
untere Grenze bei 500-950 m U. d. M. - Heide mit Betula nana und Juniperus 
communis. Gesamtflaehe 6 Mill. ha = 15% der Landesflaehe. 

2. Die Birkenwaldregion bildet unterhalb des kahlen Hochgebirges 
einen Gurtel von 30 km im Norden und 50 m in Dalarne (Kopparberg) bei 
einer unteren Grenze in N ordsehweden von 400 m, in Dalarne von 900 m U. d. M. 
Charakteristisch ist die Hoehgebirgsform der Betula odorata, die niedrige und 
lichte Bestande bildet; auBerdem noeh Aspen und Eberesehen. 

3. Die nordliche Nadelholzregion bildet das ausgedebnte Waldland 
nordlich der Linie Cbristiania-Upsala (60. Breitegrad) mit einer Ausbuchtung 
gegen Suden und an der Kuste gegen' Norden. Herrschend sind Kiefer und 
Fichte. Die Fiehte bildet die Gmnze der Koniferen und sehlieBt sieh an die 
Birkenregion an; sie nimmt in Jamtland, im sudliehen Lappland und noch in 
anderen Gebieten weite Flaehen allein ein. Sie gewann aueh an Verbreitung 
dadureh, daB man oft die Kiefer abtrieb und die Fiehte stehen lieB. 1m Norden 
ist der versumpfte Fichtenwald ein besond€;)rer Typus. Die Kiefer kommt auf den 
Heideflaehen der Sandplateaus um die FlUsse und der ebenen Moranengebiete 
vor; die Kiefernheiden dehnen sich aueh im Norden weit aus. Gesehlossener 
und wUchsiger sind Kiefernbestande auf Moosboden mit Heidelbeere. Hier 
tritt die Fiehte unterstandig auf und verdrangt oft die Kiefer. Durch die frUber 
haufigen Waldbrande wurde die Fiehte vernichtet, wabrend die Kiefer un
versehrt blieb; diese verjungt sieh dann auf dem mit Asche gedungten Boden 
mit der WeiBbirke. 

In den Kustengegenden und im sudlichen Gebiet der Region kommen gleieh
altrige Kiefern- und Fiehtenmischbestande vor. - Wirkliche von der Axt 
verschonte Urwalder trifft man selten an. 
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Eine groBere Rolle spielt noch die Birke (B. odorata und verrucosa), nebenbej 
auch . Ulme, Linde, Ahorn, Esche und Hasel. 

4. Die siidliche Nadelholzregion schlieBt sich an die nordliche an und 
wird von der nordlichen Grenze der Eiche begrenzt. Milderes Klima und guter 
Boden lieBen hier die wichtigsten Ackerbaugebiete entstehen. Herrschend ist 
Mischwald aus Kiefer und Fichte mit Birken durchsetzt, aus Kahlschlag hervor
gegangen. AuBerdem tritt in den warmeren Teilen die Stieleiche, dann Esche, 
Ulme, Linde, Ahorn auf. Die Eiche wird nur mittelhoch und hat breite Krone. 

5. Die Buchenwaldregion nimmt den siidlichsten Teil ein, wo auch der 
fruchtbarste Ackerboden ist. Der vorwiegende Laubholzwald besteht haupt
sachlich aus Buchen, teilweise mit Stiel- und Traubeneichen. Die Kiefer ist 
heimisch, die vortrefflich wachsende Fichte ist dagegen kiinstlich eingehracht. 
Auch schOne Schwarzerlenbestande finden sich. 

1m ganzen nehmen Kiefer und Fichte 80% der Waldflache ein. Die Kiefer 
ist wertvoller als die Fichte; diese hat besonders als Papierholz an Bedeutung 
gewonnen. 

Die nordliche Vegetationsgrenze liegt fiir Buche bei 580 n. Br., Eiche 61°, 
Kiefer und Fichte 680, Birke 69°. 

c) Holzproduktion. 

Der Ertrag samtlicher Waldungen, d. h. der verwertbare jahrliche Zu
wachs ist mit 35 Mill. fm, d. s. 1,6 fm pro ha eingeschatzt. Der groBte Teil der 
Walder hat einen Jahreszuwachs von 2,5-3 fm je ha. Derselbe jst in Zunahme 
begriffen durch die bessere Waldpflege, Aufforstung, rationelle Ausbeute. 

Der Holzverbrauch wurde 1911 auf 37,64 Mill. fm eingeschatzt, namlich 
fUr die Ausfuhr von rohem und behauenem Holz 1,17, Schnittwaren 4,08, Holz
waren 0,90, fiir Holzstoff. und Zellulose 3,49, den Bergbau 6,00, fiir sonstige 
Verwendung 22,00 Mill. fm. 

Wenn somit der Verbrauch sich groBer als der verwertbare Zuwachs 
berechnet, so iibersteigt der Gesamtzuwachs trotzdem den Verbrauch, weil 
in manchen Gebieten zur Zeit ein Teil des Holzes nicht verwertet werden kann, 
so in den Lanen Norrbotten und Vasterbotten 25%, im iibrigen Norrland und 
in Dalarne 15%, in Mittel· und Siidschweden 5%. Diese Mengen verfaulen. 
Durch bessere AufschIieBung wird die Ausnutzung immer mehr erhoht, anderer
seits steigeit sich aber auch der Verbrauch, namentlich auch des Brennholzes. 

Die offentlichen Walder (Staats· und Gemeinwalder) wurden bis vor 
kurzem so konservativ bewirtschaftet, daB groBe trbervorrate an Holz sich 
anhauften. Indem die Transportmoglichkeiten auch ffir die geringeren Sorti
mente (Papier- und Kohlholz) erweitert wurden, hat nun auch eine starkere 
Nutzung eingesetzt. Man greift jetzt in die iiberalten Bestande ein und scheut 
vor einer trbernutzung nicht zuriick, urn an deren Stelle junge Bestande zu 
begriinden. Auch die Durchfolstung wird starker gehandhabt. 

Die Privatwaldungen dagegen sind zum Teil iibernutzt. Erst die Gesetz
gebung von 1903 hat einige Besserung gebracht. Die Waldungen der Aktien. 
gesellschaften werden vielfach sehr gut bewirtschaftet. 

1m Jahre 1908 wurde der Wert der Walder und des Waldbodens auf 1557,194 Mill. 
Kronen eingeschatzt, namlich StaatswaIder 230,44, sonstige offentliche Walder 79,10. 
Privatwalder 1247,65 Mill. Kr. Torfmoore und kahle Gebiete sind nicht inbegriffen. 

d) Holzindustrie. 

Die Holzindustrie ist in Schweden finanziell und technisch groBartig ent
wickelt. Jm Jahre 1911 betrug die Zahl der Sage- und Hobelwerke 1275 



698 Holzhandel und Holzproduktion. 

mit 1848 Gatter, 980 Hobelmasehinen und 39600 Arbeitern. Das Gesamt
erzeugnis bewertete 177 Mill. Kr. Der groBte Teil del' Sage- und Hobelwerke 
ist in den Han.den des GroBkapitala (Aktiengesellsehaften). Die Sagen an der 
Kiiste arbeiten fast nur mit Dampf, teilweise aueh mit elektriseher Kraft, da 
die Wasserkrafte im Winter versagen. 

Die durchschnittliche Ausbeute im modernen 8agebetrieb ist: 65% Schnittholz 
(Bretter, Battens, Dauben, Latten), }9D/n Abfall ohne Spane, 12% Spane, 4% Verlust 
durch Schwinden. 

Ferner waren 1911 vorhanden 543 Tisehlereien mit 10 300 Arbeitern 
und 2S,5 Mill. Kr. Produktionswert, 37 Bottehereien mit 400 Arbeitern und 
tlinem Produktionswert von 1,3 Mill. Kr., dann 20 Zundholzfa briken mit 
6600 Arbeitern und 15 Mill. Kr. Produktionswert. 

Von 1902 bis 1909 war an der Nadelholzproduktion die Kiefer mit 56,3-58%. 
die Fiehte mit 42-43,7% beteiligt. Vom gesamten Produktionswert entfallen 
auf NOITland 60%. 

Die marktgangigen Sortimente sind: 
Bauholz und Mastbaume ha.ben 25 em und mehr Zopfdurehmesser, 

Spieren und kleinere Stamme mindestens 18 ('ill Zopf bei ca. 9 m Lange, 
Balken grob behauen 23 cm, sonst 20 em Mittendul'ehmesser bei verschiedener 
Lange. 

Sparren sind kleinere vierkantig behauene Stamme mit 43/ 4 bis 8" und 
unter 48/t Mittenstarke. 

Hollandische Balken (timmer) sind RundhOlzer von 7,5 m (24 FuB) 
Lange und uber oder unter 25,5 em (10 Zoll) Zopfdurehmesser, gewohnlieh 
Fichten. Sie werden am dieken Ende vor der Versehiffung schwaeh behauen. 
In Holland werden sie zersagt oder ala Pfahle verwendet. 

Dauben (staves) werden aus Laubholz, Fichte und Kiefer hergestellt 
(Zementfassei' ). 

Das Sagholz im Walde ist durehsehnittlieh 4-4,5 m lang, die groBte 
Lange ist 7,9 m. Mindestzopfdurehmesser bei Kiefer 15 em, Fichte 12,5 em. 

Von den Sagewaren treffen nahezu 3/5 auf Kiefer (Rotholz, redwood) und 
I/Il auf Fiehte (WeiBholz, withewood). 

Die Sehnittwaren sind parallel und vollkantig besii.umt. Die unbesaumten 
{ungekanteten} Bretter heiBen Calmar- oder Wahlbretter. 

Der sehwedisehe, norwegisehe und finnlandisehe Holzmarkt liefert dureh
sehnittlieh nur schmale Sehnittware, da die Baumstarken fUr breitEl nieht aus
reicheil. Die regelmaBigen Breiten sind 5-7" (13-lS em). Von der Ausfuhr 
der ungehobelten Planken,- Bretter usw. treffen 23% auf 21 em und mehr 
breite Ware, 3S% auf 15-21 em, 39% auf unter 15 em. Bei der Hobelware 
iiberwiegen die Breiten von 15-21 em bei weitem. 

Die starksten Sehnittwaren sind die Planken und Battens (Bohlen). Aueh 
die Latten werden Battens genannt. 

Planken (deals) sind von 81/t aufwarts 1::treit und 2-4" .stark. 
Battens sind Bohlen von 6" bis unter 81/t Breite (meist 6 und 7") und 

2" bis 4" Starke (meist 2 und 21/2"). In Deutschland werden sie zum groBen 
Teil mit der Kreissage gespalten und dann gehobelt. 

Skantlings sind untel' 6" breite, 2" starke Dielen. 
Bretter (boards) haben Breiten von 4-12" und Starken bis 13/t; Plan

chettes sind unter 5", meist 4" breit und SIs" stark. 
Floorings (gehobelte Bretter) sind 1" und Sit stark, in allen Breiten 

(unter 6" bis iiber81It). . 
Bretterenden (Bretterstiieke, Splittholz, firewood, butts, bouts de 

planehes) sind hOehstens 2 m lang, friiher Brennholz, jetzt Kisteilholz. 
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Die.Planken und Battens werden in England und Frankreich alB Bauholz 
verwendet (aufrechtstehend auf der schmalen Kante als Balken, Sparren, 
Tii:rpfosten). Au.6erdem werden daraus Rahmen, Bretter und Latten ge. 
schnitten und umgekehrt durch Verschraubung mehrerer Stucke starke Balken 
hergestelit. 

Die Preis basis bilden die Kiefembattens von 7" (18 cm) Breite und 21ft 
(6,3 cm) Starke unsortiert fob Hamosand. Die Norbottenpreise und die Gothen
burgpJ;eise sind etwas hoher, die Ofverbottenpreise (Haparanda-Lulea) etwas 
niedriger. 

Fichtenware ist etwas billiger als Kiefemware. 
Die Sortierung des gesagten Holzes, besonders des kiefemen, erfolgt nach 

Qualitat in Prima biE' Quinta. Neben dieser sog. franzosischen Sortierung 
bedient man sich auoh der englischen: Mixed = Sekunda gemisoht mit Prima, 
3 rd = third, 4-6 th = fourth, fifth, sixth; wreok (AussohuI3, utskott). Secunda 
franzosisoh entBpricht 3 rd englisch. 

Die einzelnen Exportfirmen haben ihre besonderen Geschaftszeichen. 
Der Verkauf der Sagewaren erfolgt regelma.6ig fob der schwedischen Hafen. 

Die Hohe der Schiffsfrach ten ist daher fiir das nordische Holzgeschaft 
von ausschlaggebender Bedeutung. Sie werden wie die Holzpreise marktma.6ig 
notiert, meistens fiir D.B.B., d. h. Deals, Butts, Boards zusammen. (E.C.C.P. = 
East Coast Channel Ports, englische Ostkiiste Kanalhafen.) 

Die Holzhandelspreise geben ein genaues Bild von der mitteleuropaischen 
WirtschaftBkonjunktur. Ala Beispiel seien die Preise fiir Tertia-Kiefem
battens (wichtigste Sorte) von Sundswall und Nedderbotten pro obm in Mark 
hier mitgeteilt: 

"1873 28,9 1883 28,4 1893 26,5 1903 35,7 
'1874 40,9 1884 22,2 1894 26,0 1904 34,7 
1875 28,9 1885 22,2 1895 26,2 1905 33,3 
1876 26,3 1886 21,9 1896 26,0 1906 36,4 
1877 27,7 1887 21,2 1897 31,3 1907 37,1 
1878 21,7 1888 22,9 1898 32,5 1908 33,7 
1879 16,9 1889 27,7 1899 33,3 1909 36,2 
1880 24,6 1890 24,1 1900 36,2 1910 39,0 
1881 24,1 1891 24,6 1901 35,7 1911 38,1 
1882 26,8 1892 23,9 1902 31,8 1912 37,1 

1m Jahre 1913 waren die Durchschnittspreise je cbm fiir das exportierte 
Holz: Unbearbeitetes Nutzholz 10,67, beschlagenes Holz 22,34, gesagtes Holz 
30,81, gehobelte Bretter 29,99 schwed. Kronen. 

e) Holza.usfuhr 1). 

Trotz des eigenen groBen Holzverbrauchs ist Schweden auf die Holzausfuhr 
angewiesen und nimmt auf dem internationalen Holzmarkt einen der ersten 
Platze ein. Sein Absatzgebiet umfaBt fast die ganze Welt. Das Hauptbestim
mungsland ist England fur alle Sortimente; dann folgen im weiten Abstand 
Frankreich, Deutschland, Niederlande, Danemark, Belgien, Spanien, Australien, 

1) 1 Petersburger Standard gesagtes und auch gehobeltes Holz (in letzterem Falle je
doch "nominelles Ma.B") = 165 engl. Kubikfu.B = 4,672 cbm. - 1 Petersburger Standard 
rundes Holz = 120 engl. Kubikfu.B = 3,398 cbm (Grubenholz, hollandische Balken). -
1 engl. Load behauenes Holz = 50 engl. Kubikfu.B = 1,416 cbm. - 1 engl. Kubikfaden 
Holzenden = 216 engl. Kubikfu.B = 6,116 cbm. - 1 engl. Zoll = 25,4 mm, 1 engl. Fu.B = 
0,30479 m (s. Fu.Bnote S. 671). 
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Ostindien, Siidamerika, Kapkolonie, Nordafrika, fiir Tischlerwaren und Holz
hauser auBerdem Tiirkei, Kleinasien, Agypten, Orient iiberhaupt. 

1m Jahre 1913 gingen von der Holzausfuhr nach GroBbritannien 31,9%, 
Frankreich 18,0, Deutschland 11,9, Danemark 9,7, Niederlande 5,8, Belgien 3,7, 
Norwegen 3,5, Spanien 3,3, Siidafrika 3,2, Australien 1,9% usw. 

Der schwedische Exporthandel wird begiinstigt: 
a) durch den Reichtum an Holz; 
b) durch den leichten Transport desselben wahrend des Winters anf dem 

Schnee und den gefrorenen Seen mid Siimpfen, dann im Sommer auf den zahl
reichen floBbaren WasserstraBen, die im Gebirge ihren Ursprung haben; 

c) durch die gute Qualitat des schwedischen Holzes, welches fest und astlos 
und deshalb fiir das Tischlerhandwerk besonders geeignet ist;, 

d) durch die giinstige Meereslage Schwedens, die hochentwickelte Sage
industrie und seine zahlreichen guten Hafen; 

e) durch die gute Organisation des Holzhandels. 
Die groBen aus dem Hochgebirge kommenden Fliisse haben wahrend des 

ganzen Sommers Wasser von der Schneeschmelze, die kleineren Zufliisse k6nnen 
aus den Seen und Moorflachen mit Hilfe von kiinstlichen Dammen usw. ge
speist werden. Das Fl6Ben erfolgt in ungebundenem Zustande der Stamme 
(Trift) UIld in gebundenem (FloB) (26000 km FloBwasser). Die Fallung des 
Holzes geschieht im Winter. 

Die Hansastadte kauften schon am Ende des Mittelalters in Schweden und namentlich 
in. dem bequemer gelegenen Norwegen Holz, Teer und Pech. Nach dem Untergang del' 
Hansa iibernahmen die Hollander den nordischen Holzhandel, namentlich den schwedischen 
(Schiffsbauholz und Piloten). Exportiert wurden Masten, Rahen, beschlagene Balken, 
sowie Rundholz, welches in Holland auf Windmiihlsiigen zerschnitten wurde. 1m IS. Jahr· 
hundert ging mit dem Seehandel auch der Holzhandel von Holland auf England iiber. 
lS09 exportierte Schweden 220000 Dutzend Bohlen und Bretter, davon zwei Drittel nach 
England. Der Gesamtholzexport wurde auf 5 4S8 000 Kronen gewertet. Die napoleonischen 
Kriege brachten fiir den Holzhandel Erschwernngen. Um sich fiir die napoleonische Kon
tinentalsperre zu rae hen, erhohte England IS09 die schon bestehenden Eingangszolle auf 
Holz, welches vom Kontinent kam. 1810 folgte eine zweite, lS13 eine dritte Erhohung, 
so daB der Eingangszoll fiir das "Load" = 1,42 cbm schlieBlich SI,30 Fr. betrug. Diese 
Zolle beeintriichtigten die europaische Einfuhr um so mehr, als die aus Britisch-Nord
amerika kommenden Holzer keinen Zoll zu zahlen hatten. Auch der schwedische Handel 
mit England ging betrachtlich zuriick. Nach Beendigung der Kriege wurden die Eillgangs
zolle in England reduziert, 1821 auf 69 Fr. per Load und im gleichen Jahre wurde amerika
nisches Holz einem Eingangszoll von 12,50 Fr. unterworfen. Die Differenz war aber groB 
genug, um das europaische Holz von den engIischen Hafen auszuschlieBen. Man sagt, 
man habe das europaische Holz erst iiber den Ozean und von da nach England gefahren, 
um den geringeren Eingangszoll zu erlangen. Dennoch wurde in dieser Zeit schwedisches 
Holz direkt nach England exportiert, weil man es fiir besser hielt als das amerikanische. 

Allmahlich vollzog sich in England eine Wandlung, weil die Industrie immer mehr 
Holz brauchte. lS42 und IS51 wurden die Zolle betrachtlich erniedrigt. IS60 wurden sie 
auf 1,25-2,50 Fr. per Load reduziert und 1866 ganz abgeschafft. Nun war fiir den schwedi
schen Holzexport ein so bedeutendes Absatzgebiet eroffnet, daB in Schweden eine eigene 
Holzindustrie entstehen konnte. AuBerdem eroffnete sich eine neue Absatzquelle durch den 
schwedisch-franzosischen Handelsvertrag von 1865, in dem Bretter und Bohlen beim~Ein
gang nach Frankreich zollfrei belassen wurden. 

Um dieselbe Zeit wurde auch das schwedische Handelsgesetz abgeandert. 1m IS. Jahr
hundert muBten z. B. die nach Stockholm adressierten Holzer bestimmte Dimensionen 
haben. Diese Verkehrsbeschrankungen wurden durch Freigabe des Holzhandels im Jahre 
1846 beseitigt. Es verblieben aber noch Ausfuhrzolle auf bestimmte Holzsortimente, so 
auf das meiste Laubholz, auf Nadelrundholz und geringe Balken, wiihrendlkieferne und 
fichtene Bretter und Bohlen vom Ausgangszoll befreit waren. Der Ausfuhrzoll wurde 
lS57 bzw. lS63 abgeschafft. 

Die Zeit der Errichtung der ersten Sagemiihlen in Schweden ist unbekannt. Die Initiative 
zu dem jetzigen Aufschwung der Sageindustrie ging von englischen ~aufleuten m Goten
burg aus. Von lS41-50 kauften sie groBe Domanenforste in Varmland und Dalsland. 
dann in Norrland und errichteten Sagen mit mehreren Gattern, meist an Wasserfallen am 
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Bergabhang. Nun zeigte es sich, daB der Landtransport des Schnittholzes bis zur Meeres
idiste zu teuer war und das FlaBen den Wert des Schnittholzes beeintrachtigte. Daher 
wg man es vor, Dampfsagemiihlen an de-r Meereskiiste zu errich ten. Man ver
minderte damit die Transportkosten und erhOhte die Produktion schon deswegen, weil 
oo.an im Winter nicht mehr durch Eis und im Sommer durch Wassermangel behindert wurde. 
Die erste Dampfsage in Schweden wurde 1851 in Vifsta bei Sundsvall errichtet, die zweite 
1852 in Kramfors in Angermanland. Begiinstigt wurde die GroBsageindustrie durch das 
Gesetz iiber die. Aktiengeseilschaften von 1848. 

Die Wirtschaftskrise in Mitteleuropa von 1874 brachte auch den Holzabsatz ins Stocken. 
In Sundsvall betrug 1874 der Durchschnittspreis fiir Sii.gewaren 40,9 M. pro cbm, 1879 
18,3 M. Die Krise hatte das Gute, daB die gewissenlosen Spekulanten ausgeschaltet und die 
~l'beitsmethoden und die Verwertung der Abfalle wirtschaftlicher gestaltet wurden. 

Die groBte Bedeutung fiir die Holzausfuhr haben das mittlere und siidliche 
~orrland und Dalarne. 1m Jahre 1911 lieferte zur Ausfuhr Norrland 4,21, 
lie Ostkiiste 0,56, die Westkiiste 1,28 Mill. cbm. 

1m Jahre .1913 trafen von der Ausfuhr auf Norrland 73,3% (Haparanda, 
Lulea, Pitea fUnd Skelleftea 13,1, Umea und Ornskbldsvik 8,0, Harnosand 14,5, 
Sundsvall 16,3, Hudiksvall, SOderhamn und Gavle 21,4%), Stockholm-Malmo 
11,9%, Westkiiste 11,3%, norwegische Landesgrenze 3,5%. 

A. Die Hohausfuhr in den nachbenannten Sorten betrug durchscbnittlich 
jahrlich 1870 2,80, 1871/75 3,30, 1876/80 3,71 Mill. cbm. "Ober die weitere 
Entwicklung geben die folgenden "Obersichten AufschluB. 

Die schwedische Holzausfuhr 1881-1912 in 1000 cbm. 

11881/85/1886/9011891/9511896/0°11901/05\1906/10 /1911 

Bauholz und Mastbaume . 169 156 1181 75 721 45 14 
3pieren u. kleinere Stamme 20 33 53 69 133 181 179 
Balken •• 202 103 76 68 60 46 48 
" 190 178 224 258 311 347 310 ~rren •• 

rubenholz 377 514 745 871 966 623 524 
3chwellen . .. 10 11 11 48 43 62 44 
Dauben •. 39 44 47 47 66 88 112 
Brennholz ...... 74 93 95 73 71 49 30 
I?lanken, Battens und un-

}3248 
3562 3895 4371 3941 3606 3530 

gehobelte Bretter . 
Gehobelte Bretter .. .. 193 274 467 580 571 688 
Brett- u. Plankenstiicke 218. I 283 353 

372
1 

385 329 315 
bderes ......... 27 33 63 101 127 106 255 

Zusammen 4575 5204 5953 6822 6753 6052 6050 
[n Rundholz um-

gerechnet •...•. 6633 8102 10479 11971 10922 10 356 10 370 
Umrechnungsfaktor. . . . 1,45 1,56 1,76 1,76 1,62 1,71 1,71 

Die Holzausfuhr hatte im Jahre 1913 mit 6,877 Mill. cbm, die rund 12 Mill. fm 
Rohholz entsprechen, ihren hOchsten Stand eireicht. Die kleinste Ausfuhr 
reit 1887 wies vor dem Krieg das Jahr 1908 auf. 

Der Wert der Ausfuhr und Einfuhr von Holzwaren einschlieBlich Holz
ltoff, Zellstoff und Ziindholzern betrug in Mill. Kronen: 

A.usfuhr ..... . 
Ofo der Gesamtausfuhr 
Ein£uhr ..... . 
Ofo der Gesamteinfuhr 

1871/75 1891/95 1901/05 1906/10 
91,2 136,7 199,5 235,2 
44,6 43,0 48,7 45,6 

1,7 4,6 4,9 10,4 
0,7 1,3 0,9 1,6 

1911 
274,1 
41,3 
15,1 
2,2 

1912 
301,3 
39,6 
19,0 
2,4 
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Die schwedische Holzausfuhr 1913-1920 in 1000 chm. 

Holz8ortimente 11913 j 1917 j 1918 j 191911920 

lanken und Bretter 81/." und mehr breit: 
Fichten mindestens 2" stark 576 264 284 662 569 

P 

" 
unter 2" 

" 
118 49 78 79 81 

Kiefern mindestens 2(( 
" 

200 133 129 220 198 

" 
unter 2" 

" . 38 25 27 24 34 
Ba ttens und Bretter 6" bis zu 81/ 8" breit: 

Fichten mindestens 2" stark 560 356 376 662 720 

" 
unter 2" 

" 
.. 371 237 300 268 278 

Kiefern mindestens 2" 
" 

425 326 355 349 402 .. unter 2" .. 163 125 134 90 98 
Skantlings und PlanchetteFl untel' 6" breit 

Fichten mindestens 2" stark 248 213 215 303 345 

" unter 2" 
" 

570 288 359 410 482 
Kiefern mindestens 2" 

" 
214 195 192 211 220 

" 
unter 2" 

" . . 447 258 275 214 235 
Gehobelte Bretter 8%" und mehr breit: 

Fichte . 23 7 6 19 21 
Kiefer. ' .. 28 4 3 13 16 

Fichte . 
6" bis zu 81/." breit: 

198 47 60 106 162 
Kiefer. . 185 33 36 68 101 

unter 6" breit: 
Fichte . 137 77 103 98 125 
Kiefer. 111 51 55 

75
1 

87 
Fichten- und KiefernfaBdauben 160 45 75 55 96 
Latten ..... 76 26 24 72 68 
Kistenholz gesagt . 204 282

1 

244 210 I 278 .. gehobelt . . . 64 69 35 38 53 
Zusammen 5118 I 3112 3366 14253 4673 

Bretterenden 6 FuLl lang und weniger, gesagt. 380 58 31 43 78 
gehobelt 6 4 2 2 3 

Schwellen ........ 87 37. 37 50 56 
Balken 8" und mehr stark ......... 139 28 45 45 22 
Sparren 48/, bis zu 8" stark. . . . . . . . . . 257 114 126 115 78 

" unter 48/," stark . • • . • • . . . . . 118 34 36 46 72 
Hollandische Balken 10" Mindestz~~ '. • • . • 35 21 28 28 27 

" "unter 10" Zo durchmesser 148 165 152 155 172 
Telegraphenstangen .............. 11 6 6 8 12 
Grubenholz 544 134 114 561 562 
Papierholz . . . . . 34,0 6,2 1,1 0,4 0,2 

Gesamtausfuhr I 6877 I 3719 I 3944 I 5306 I 5755 

Ausfuhrwerte 1912: Bretter UBW. 114,9, gehobelte Bretter usw. 20,0, behauenes 
Holz 9,3, Bauholz 3,9, Kistenbretter 8,0, Mobel 6,0, Drechslerwaren 5,1, Tiiren 
4,3, Bottchel'Waren 2,8 Mill. Kr. 

Das Holz wird zum iiberWiegenden Teile in gesagtem Zustand und auch 
gehobelt ausgefiihrt. Vom Rundholz spielt nur das Grubenholz (Pitprops) eine 
bedeutendere Rolle, das fast aUBBchlieBlich nach England geht. Die Ausfuhr 
von stii.rkerem Rundholz geht immer mehr zuriick. FUr Bretterenden, Schwellen 
(Sleeptlrs) und Latten kommt in erster Linie England in Betracht, fiir Sparren 
auch Agypten, fiir Hobelholz auch 8iidafrika und Australien, fiir Brennholz 
vorzugsweise Danemark. 

Holzwaren. Ala solche kommen hauptsachlich Bautischlerwaren in Be
tracht (fertige Tiiren, Fensterrahmen, Holzhauser). Der Ausfuhrwert betragt 
8-14 Mill. Kr. Die Menge ist nicht nachgewiesen .. 
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Die Holzeinfuhr betrifft Bauholz und Brennholz, darunter besonders 
Birkenholz, fast ausBchlieBlich aus Finnland; dann Aspenholz ffir ZiindhOlzer 
:tUB RuBland und Exoten. Der Einfuhrwert betrug 1871/75 1,74, 1881/85 3,34, 
1891/95 4,55, 1906/10 10,42, 1911 15,08, 1912 19,05 Mill. Kronen. Obrigens 
wird in neuerer Zeit sowohl Sagholz wie Papierholz von Finnland nach Schweden 
3ingefiihrt, besonders von Nordfinnland nach Nordschweden. 

B. Eine groJ3e Bedeutung hat ffir Schweden die Zellulose- und Holz
~toffindustrie und der Export der Papiermasse. 1m Jahre 1912 waren 
120 HolzBtoff- und 91 Zellulosefabriken vorhanden, die zusammen 13000 Arbeiter 
beschaftigten. Die Produktion Bteigerte sich von 1900 bis 1912 beim Sulfit
zellstoff von 147 auf 670, beim Sulfatzellstoff von 46 auf 140, beim Holzschliff 
von 125 auf 330 TauBend Tonnen. Die hauptsachlichsten ProduktiollSzentl'en 
sind die Lane Varmland, Vasternorrland und Gafleborg. 

Die erste Holzschleiferei wurde 1857 in Trollhattan errichtet, die ersten' Zellstoffabriken 
nach dem Natronverfahren entstanden in den Jahren 1870-1871 bei Delary und Wermb!Jhl. 
Dann folgten die Natronzellstoffabriken Gustavsberg 1877 und Munksjii 1879. Das Xtz
natron wurde dann durch die Sulfatmethode verdrangt. 1m Jahre 1912 waren 21 Sulfat
zellulosefabriken vorhanden. Die erste Sulfitzelluloseanlage wurde 1874 durch C. D. Ekman 
errichtet, die zweite 1883, die dritte 1888. 1m Jahre 1912 waren 70 Sulfitzellulosefabriken 
vorhanden. 

Der Verbrauch an Papierholz betrug in Mill. Raummetern: 1899-1905-
1,79, 2,12, 2,27, 2,67, 2,95, 3,16, 3,59; 1906-1912 3,86, 4,69, 5,29, 4,96, 6,72, 
7,01, 7,95. 

Die Ausfuhr von Zellulose und Holzschliff betrug in 1000 Tonnen: 

Sulfit. 
I 

Sulfat. 
I 

Sa. Holzschliff Sa. 
zellstoff zellstoff Zellstoff Holzschliff 

--- --- -- ----,~ 

I 
Trocken· Trockengewicht trocken naB gewicht 

1900 - I - I 138 - I - I 67 
1905 - - 251 - - 85 
1910 - - 510 - - 141 
1911 - - 586 - - 150 
1912 550 96 646 57 218 166 
1913 558 98 656 59 264 191 
1914 565 95 660 38 202 139 
1915 609 113 722 57 186 150 
1916 544 148 692 66 223 177 
1917 385 149 534 64 113 120 
1918 412 61 483 77 163 158 
1919 576 119 695 49 157 127 
1920 597 141 738 58 i 214 165 

Das Trockengewicht des nassen Holzschliffes betragt 50%. 
1m Jahre 1913 reprasentierte die Ausfuhr von Zellulose und Holzschliff 

eine Rohholzmasse von 3,648 Mill. fm. 
Der weitaus gr6J3ere Teil der Zellulose beider Sorten wird ungebleicht aus

gefUhrt. Die Abnehmer sind England, Frankreich, die Vereinigten Staaten 
und Japan; auJ3erdem Belgien, Holland, Deutschland, Danemark und Spanien. 

An Papier wurden 1911 176041 t ausgefUhrt und 7483 t eingefiihrt. Von 
der Ausfuhr trafen 110 586 t auf Post., Schreib· und Druckpapier und 44581 t 
auf Packpapier. Die Mehrausfuhr von 168558 t entspricht einer Papierholz. 
menge von 720 000 fm. 

C. Die Ausfuhr von Ziindh61zern betrug 1911 28213 Tonnen, zu deren 
Herstellung 66000 fm Aspenholz erforderlich waren. 
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D. Die Gesamtholzausfuhr Schwedens 
in Rundholz ausgedriickt, wie folgt: 

Halbfabrikate und Rohholz . 
Zellulose und Holzschliff 
Papier und Pappe 
Z iindhOlzer . . . . 

Zusammen 

berechnet sich im Jahre 1911 

lO 370 000 fm 
3500000 fm 

720000 fn! 
66000 fm 

14656000 fm 

Nicht beriicksichtigt ist in dieser Summe die Einfuhr an Halbfabrikaten 
und Rohholz und die Ausfuhr von Holzwaren (Tischlerarbeiten usw.). 

Die gesamte Holzausfuhr, in R\illdholz ausgedriickt, kann man zu 15 Mill. fm 
annehmen. 

E. Eine groBe Bedeutung kommt der Holzkohle bei der Herstellung des 
Roheisens zu .. Die iiberlegene Qualitat des schwedischen Eisens ist auf die 
Verwendung von Holzkohle bei der Erzeugung des Eisens zuriickzufiihren, 
da die schwedischen Steinkohlen zur Verkok\illg nicht tauglich sind und Koks 
zur Eisengewinn\illg und Verarbeitung keine Anwendung findet. Die Ver
arbeitung der reichen Eisenerzvorrate wird daher lediglich durch die schwedische 
Holzproduktion bedingt. Damit sind derselben quantitativ gewisse Grenzen 
gezogen, qualitativ wird dagegen das mit Holzkohle hergestellte schwedische 
Roheisen stets dem mit Koks {Steinkohle) erzeugten iiberlegen bleiben. Auch 
die Fertigfabrikate aus schwedischem Eisen nehmen deshalb einen hervor
ragenden Platz ein (Zuwachsbohrer, Messer). 

Der Holzkohlenverbrauch der Eisenwerke betragt zwischen 0,6-0,7 Mill. t 
(4-4,7 Mill. cbm; 1 t = 6,67 cbm). Er war vor dem Kriege etwas im Sinken 
begriffen wegen des Steigens der Holzpreise (Konkurrenz der Zellulosefabriken) 
\illd der ArbeitslOhne. Es handelt sich iiberwiegend um Meilerkohle, auch 
Schneidemiihlen verkohlen ihre Abfalle. Die Ofenkohlerei liefert eine groBere 
Ausbeute, aber eine schlechtere Qualitat. 

Der Holzverbrauch £iir die Herstellung von Holzkohle betragt jahrlich 
etwa 4 Mill. fm. 

F. Die im Riickgang befindliche Teergewinnung ist auf die zwei nord
lichsten Lane beschrankt. Ausfuhr 1906/10 74200 dz Teer, lO50 dz Pech, 
Einfuhr 9400 dz Teer und 28 900 dz Pech. 

5. Norwegen. 
Norwegen lOste 1905 die Personalunion mit Schweden und ist seitdem 

selbstandiger Staat. 
Gesamtwaldflache (1907) 6897800 ha = 21,4% der Landesflache und 

2,88 ha pro Kopf (19lO). Hiervon sind 5692200 ha produktiv (82,5%) = 17,6% 
der Landesflache und 2,38 ha pro Kopf 1). 

Von der Landesflache zu 32,28 Mill. ha treffen auf das Hochgebirge, Schnee, 
Eis, Seen usw. 79,4%, auf produktiven Waldboden 17,6%, Acker, Wiesen und 
Stadte 2,9%. - In den drei Nordgouvernements Nordland, Tromso und Fin
marken liegen 611 000 ha produktiver Waldboden, d. s. lO,7% der produktiven 
Gesamtwaldflache. Die grolle Masse der Waldungen liegt im Siidosten. 

Die produktiven Waldflachen der 11 Regierungsbezirke betragen in 1000 ha: Smaalenene 
237, Akershus 652, Hedemanken 1400, Kristians 645, Buskerud 577, Jarlsberg 147, Brats-

') Skogvaesenets Historie (Die Geschichte des Forstwesens Norwegens) 1857 -1907 
ved Skogdirektoren. II. Del, Statistik. Kristiania. - Schriftliche Mitteilungen der Skog
direktoren. - Norway, Official publication for the Paris exhibition 1900. Kristiania 1900. 
- E. Diesen, Sagbruk, H6vlerier, Travare·Industrie. Kristiania 1920. 
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berg 587, Nedenes 346, Lister und Mandat 172, Siiddrontheitn 490, Norddrontheim 230. 
Zusammen 5583. 

Der Besitzstand ist folgender: 
1. Staatsforste 853000 ha produktiv = 15% der produktiven Gesamt

waldfl11che. Hiervon liegen 57% in den drei Nordgouvernements, also nordlich 
yom 65. Breitegrad (hauptsachlich Birken). Auch die im siidlicheren Norwegen 
liegenden sind groBtenteils in hoher Lage und geringwiichsig. Die Staatsforste 
zerfallen in a) Staatsforste und Staatsgemeindewaldungen (Statsalmenninger) 
mit 784600 ha prod., b) offentliche FondsIorste 68400 ha, iiber das ganze 
Land zerstreut, aber gutwiichsig. - Von 86350 ha hat der Staat gar keine 
Einnahme, weil sie mit Nutzungsrechten iiberlastet sind. Aus vielen anderen 
Staatsgemeindewaldungen ist die Einnahme minimal. 

Die aIteren eigentlichen Staatsforste lieferten IS61, die zugekauften 1866 die erste 
Reineinnahme, der Betrieb blieb noch bis IS74 sehr beschrankt. 

1861/74 betrug die jahrliche Reineinnahme 24759 Kr., 1906 673595 Kr. 
Die Fondsforste wurden ebenfalls erst in den 1860er Jahren finanziell aufgeschlossen 

und von da ab allmahlich von den staatlichen ForstbehOrden in Bewirtschaftung genommen 
(Reineinnahme 1906 44071S Kr.). 

2. Gemeindeforste (Bygdealmenninger) 175500 ha prod. = 3,1 0/ u' 

3. Privatwaldungen 4663700 ha prod. = 81,9%. 
Holz- und Betrie bsarten. Von der Gesamtwaldflache entfallen 61,4% 

auf Nadelholz, 21,1 % auf Laubholz und 17,5% auf die unproduktive Flache. 
Von der produktiven Flache sind bestockt in den 

Staatsforsten 47,4% mit Nadelholz, 52,6% mit Laubholz, 
Gemeindeforsten 92,8% " 7,2% " 

" beiden Besitzarten 55,1 %" " 44,9 % " " 
Die Buche tritt bestandsbildend nur siidlich von Christiania auf (bei Larvik), die Eiche 

an den siidlichen und ostlichen Kiisten bis 63° n. Br., die Birke findet sich nordlich des 
Polarkreises sowohl im Innern als an der Kiiste. Am verbreitetsten ist die Kiefer; 
sie bildet noch nordlich des Polarkreises betrachtliche Bestitnde und geht bis zum 70. Breite
grad, die nordlichsten Walder, die existieren. Sie kommt im ganzen Lande vor. Auch 
vertikal ist die Grenze der Kiefer hoher gelegen als die der Fichte. Der Kiefernumtrieb 
ist 150 Jahre, in den Bergen und im Norden 200 Jahre. Die Fichte geht nicht iiber den 
Polarkreis hinaus und ist an der Westkiiste sehr selten und nur einzeln. 1m Siiden ist sie 
·schon mit 70-S0 Jahren nutzbar, im iibrigen Land mit 120-150 Jahren. In Norwegen 
geht die Baumvegetation weiter nach Norden als in den iibrigen nordlichen Landern. 

Die jahrliche Holznu tzung wird zu 9700000 fm angegeben, n. s. 1,43 fm 
pro Hektar. In den Waldern siidlich des 65. Breitegrades (15 Gouvernements) 
wird der jahrliche Zuwachs auf 1,45 fm geschatzt und zwar im Siidwesten auf 
1,60 fm, im Westen und Siiden von Trondhjem auf 1,27 fm, im nordlichen 
Trondhjem auf 0,80 fm. Die wirkliche Abnutzung in diesem Gebiet betragt 
aber 1,52 fm. Der bequeme Zugang zur Westkiiste mit den tief einschneidenden 
Fjorden war die Ursache zu deren Walderschopfung. Man schatzt, daB von 
1750-1900 jahrlich 6000 ha Privatwald abgeholzt wurden. - In den drei 
Nordgouvernements ist der Zuwachs 0,80 fm 1). 

Holz und Fische sind die hauptsachlichsten Ausfuhrartikel. Der norwegische 
auslandische HolzhandellaBt sich bis in das 13. Jahrhundert zuriick verfolgen 
und ist der iilteste iiberseeische Holzhandel der Welt. 

Die Walder an der Westkiiste Norwegens, wo die Fjorde tief in das Land eindringen, 
waren wegen ihrer leichten Zuganglichkeit schon im Mittelalter die Holzlieferanten fiir die 
Nordseelander. Bereits im 13. Jahrhundert wurde Nutzholz exportiert, im Jahre 1217 
8chloB Norwegen mit England, 130S mit Flandern Handelsvertrage. Vom 14. Jahrhundert 
bis 1560 beherrschte die Hansa den Holzexport, aber auch die Hollander begannen um die 

1) Norway 1900, 33S. 

Endres, Forstpolitik. 2. Auf!. 45 
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Mitte des 15. Jahrhunderts° ihren Holzbedarf aus dem SOOen Norwegens zu befriedigen. 
Die ersten Waasersagemiihlen wurden um 1500 gegriindet, erlangten aber erst um 1550 
fiir den Export einige Bedeutung; noch bis IS75 wurde nach Holland hauptaii.chlich Roh· 
nutzholz ausgefiihrt. 

Von der zweiten Hii.lfte des 16. Jahrhunderta ab bezogen die Hollander, Spanier, Portu· 
giesen und Englii.nder den groBten Teil ihres Holzbedarfes aus Norwegen. 1m 17. Jahr· 
hundert nahmen die norwegiachen Kaufleute den Holzexport seIber in die Hand. Schon 
sait dem 13. Jahrhundert hestand die Verordnung, daB aller Export nach fremden Liindern 
von den Stadten ausgehen sollte. Da aber nicht aIle Stadte eine fiir den Holzhandel giinstige 
Lage hatten, wurden wahrend des 16. Jahrhunderts und in der ersten Halfte des 17. Jahr
hunderts im Siiden sog. Ladeplii.tze an den FluBmiindungen angeIegt. Hieraus entatanden 
die Orte Fredrikshald, Moss, Bragernes (ein Teil von Drammen) und Arendal. Durch die 
Stadtprivilegien von 1662 wurde daa Handelsmonopol der Stadte verscharft, weshalb die 
Handelsfreiheiten der Ladeplii.tze wesentlich eingeschrankt wurden. Das Recht, Nutz· 
holz zu verschiffen, behielten sie aber trotzdem. 

Der Nutzholzexport aus dem Siiden betrug 152S 102 Schiffsladungen = 12 02S fm, 
1560 673 Schiffsiadungen = 70 750 fm, 1620 1650 Schiffsiadungen = 19S 000 fm. Betracht
liche Nutzholzmengen wurden auch aus dem westlichen Kiistengebiet und aus den nord· 
lichen Distrikten durch schottische Sehiffe verfrachtet. 1m Jahre 1664 betrug der gesamte 
norwegische Nutzholzexport 990000 fm. Derselbe hiitte im 17. Jahrhundert jedenfalls 
noch groBere Dimensionen angenommen, wenn er nicht durch einen hohen Ausfuhrzoll 
erschwert gewesen ware. Schon in der Mitte des 17. Jahrhunderts waren die Kiisten
waldungen erschopft. 

Durch den nordischen Krieg von 1709-20 wurde auch der HoIzexport Iahm geIegt 
und war auch im weiteren Verlauf des IS. Jahrhunderts vielen Schwankungen unterworfen. 
Von IS04-06 stieg er jahrlich wieder auf 990000 fm. Von IS14 ab, dem Jahre der Kon
stitution, der Lostrennung von Danemark und der Zuteilung zu Schweden, ging der Holz
export zuriiek. Jener naeh England war dureh hohe Einfuhrzolle ersehwert. Von IS23 
hob er sieh, erlitt aber von 1847-49 wieder einen Riieksehlag. Seit ISIS wurde der Holz
ausfuhrzoll verschiedene Male herabgesetzt, bis er IS93 ganz aufgehoben wurde. 

Die Holzausfuhr war vor dem Krieg im Fallen begriffen, die Ausfuhr 
von Zellulose und Holzstoff dagegen im Steigen. 

Die Holzausfuhr betrug in 1000 Kubikmetern: 

1830 906 1886/90 1856 1914 945 
1840 958 1891/95 1781 1915 1373 
1850 1062. 1896/1900 1974 1916 1384 

1851/55 1300 1901/05 1909 1917 973 
1860 1511 1906 2028 1918 737 

1861/65 1770 1910 1253 1919 891 
1866/70 1920 1911 1187 1920 939 
1876/80 1812 1912 1096 
1881/85 1908 1913 1044 

Von der Holzausfuhr entfielen in 1000 cbm auf: 

1911 1912 1913 1914 1915 ·1916 
Gehobeltes Holz 408 386 419 386 390 342 
Geschnittenes Holz 340 341 305 236 439 302 
Behauenes Holz 88 83 70 61 36 
Rundholz 244 193 182 220 467 562 
FaBdauben .. 55 54 39 31 25 28 
Abfallholz • . 52 39 30 18 . 16 12 
Kistenbretter . 140 

Zusammen 1187 1096 1044 952 1373 1386 

Von. der Ausfuhrmenge empfingen 1913 Gro.Bbritannien 60%, Australien 
15, Belgien 6, Afrika 4,7, Frankreich 1,5%. Geringe Mengen gehen auch nach 
Schweden. 
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Die bedeutendsten Ausfuhrorte sind Fredriksstad, Ohristiania, Fredrikshald, 
Drontheim, Porsgrund und Drammen, Arendal, Ohristianiasund, Bergen. 

Unter der groBen Zahl von WasserstraBen, die dem Holztransport dienen, 
steht derGlommen obenan. Am Holzrechen Fetsunds wurden durchschnitt
lich-jahrlich ausgezogen: 1821/25 311, 1861/65 721, 1871/75 972, 1876/80 573, 
1896/1900 1115, 1901/05 1589 Tausend cbm. Nachstdem kommt der Drammens
elven (1861/65 104, 1901/05 1090 Tausend cbm). 

Einen bedeutenden Aufschwung nahm die Zellulose- und Holzstoff
industrie, die gegeniiber der Hobelindustrie in neuerer Zeit immer mehr 
begiinstigt wird. 

Die erste Holzstoffabrik wurde 1866 errichtet, die erste Zellulosefabrik 
1874 in Hafslund. 1m Jahre 1891 wurden 22,5, 1900 lI5, 1910 228, 1913 
304 Tausend Tonnen Zellulose erzeugt. An Holzstoff wurden produziert: 
1890 180, 1895 215, 1900 313, 1905 345, 1910 479, 1913 550 Tausend Tonnen. 
Darin sind die von den Papierfabriken fiir ihre eigenen Zwecke bezogenen 
Mengen nicht enthalten. 

1m Jahre 1920 bestanden 26 Zellulosefabriken, 63 Holzschleifereien und 
48 Papier- und Pappefabriken, die zusammen 15 000 Arbeiter beschaftigen. 
Die Jahresproduktion betrug 483438 t Zellulose und Holzstoff und 117000 t 
Papier und Pappe. 

Die Ausfuhr von Holzstoff und Zellulose betrug in 1000 t: 

Jahr 
Holzstoff ~ Zellulose 

trocken I naB trocken I naB 

1866/70 0,114 
1881/85 68 
1891/95 223 
1901/05 433 

1906 506 

1913 15 481 1,6 210 
1914 9 433 1,4 195 
1915 9 499 6,7 219 
1916 13 456 5,5 217 
1917 17 250 3,2 134 
1918 42 273 0,1 169 
1919 20 356 0,8 133 
1920 10 376 0,4 211 

Die groBten Abnehmer fiir Holzstoff sind England, Frankreich und Belgien, 
fiir· Zellulose England und die Vereinigten Staaten. 

In Rundholz ausgedriickt belief sich die gesamte Holzausfuhr Nor
wegens im Jahre 1913 auf: Nutzholz 1838000 cbm, Holzschliff und Zellu
lose 1 360000 cbm, Papier 160000 cbm, Ziindholzer 5000 cbm, zusammen 
3 363 000 cbm. 

6. GroJ3britannien. 
Die Waldflache betragt in England, Wales, Schottland, lrland, auf der 

Insel Man und den Kanalinseln 3315200 acres = 1341620 ha = 4,27% 
der Landesflache und 0,028 ha je Kopf der Bevolkerung (1921) 1). 

1) First annual report of the Forestry Commissioners, London 1921. - Second report 
on afforestation, London 1909. (Referate hiertiber von G. Miiller, Zeitschr. f. Forst- u. 
Jagdw. 1909, 259; Schwappach, Allg. Forst- u. Jagdztg. 1909, 270; v. Engel, Neue 
Freie Presse 1911, 4. Marz; H. Walter, Forstw. Centralbl. 1911.) - British empire 
forestry conference London 1920, 1921. 

45* 
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Der Krone gehoren etwa 2,5%. den Gemeinden usw. 0,5% und den Pri 
vaten 97%. 

Von den Kronwaldern sind die wichtigsten Komplexe New Forest, Windsor 
Woods, Dean Forest und in Schottland Inverliever Estate. 

Da der Wald zwischen Heide- und Weideflachen verteilt ist, ist die statistische 
Abgrenzung schwierig. Der groBte Teil dient der Jagd und dem Sport, daher 
sind die Bestande raumig und astig (Parke), 

Jm. Jahre 1895 wurde die Waldflache auf 1229091 ha gescMtzt = 3,9%. Davon 
entfielen auf England 674 389 ha (Bewaldungsprozent 5,1), Wales 73 526 ha (3,8%), Schott
land 355775 ha (4,5%), Irland 125401 ha (1,5%). 

Ober die Privatforste existiert keine Statistik. Was als Waldflache bezeichnet wird, 
ist bestockter Wald bis herab zum Odland. Ober den Ertrag und die Altersklassen ist man 
ganz iiIr unklaren. 

Die Normannen hatten wegen der Jagd den Wald geschont und erklarten nach dem 
Vorbild Deutschlands bestimmte ~biete als "Forste" (forests), in denen die Jagd dem 
Konig vorbehalten war. Das erste Gesetz dieser Art solI 1016 erlassen worden sein. Durch 
die Charta Forestae von 1225 und die Forstordonnanz von 1306 wurden die Strafen ge
mildert. Die letzte Errichtung eines Bannforstes fand mit Zustimmung der Eigenttimer 
unter Heinrich VIII. (1509-1547) statt. In Verordnungen tiber die Einschrankungen 
der Schlage und der Weide vom Ende des 15. Jahrhunderts ab kam die Sorge um die Deckung 
des Nutzholzbedarfs zum Ausdruck. 1m Jahre 1662 erschien das Werk John Evelyns 
"Discourse on Forest Trees", welches elf Auflagen erlebte. In der ersten Halfte des 18. Jahr
hunderts hatte die Nachfrage nach Schiffbauholz Aufforstungen von privater Seite zur Folge. 
Die Royal Dublin Society setzte 1786 Pramien fUr die Anpflanzung von Eichen aus. In 
Schottland wurden schon von 1713 ab Aufforstungspramien gewahrt, ebenso in England. 
1m 19. Jahrhundert verlieB man sich fUr die Beschaffung von Schiffbauholz auf den Import 
und als die h6lzernen Kriegsschiffe abgeschafft wurden, lieB auch das Interesse, in den 
Kronforsten Eichenzucht zu treiben, nacho 

Der groBbritannische Staat hatte sich bis zum Krieg um die Forstwirtschaft 
niemals offiziell gekummert, das wenigt:\ was fiir dieselbe geschah, ging von 
Privaten aus, aber ohne durchgreifende Organisation. Fiir die Schaffung von 
Staatswaldeigentum hatte das Volk seit der Normannerizeit keinen Sinn. 

Als ein wesentliches Hindemis der Pflege der Forstwirtschaft wird auch die 
auBergewohnlich groBe Sturmgefahr vom atlantischen Ozean her bezeichnet. 
Schon im Jahre 1222 wurde ein eigenes Gesetz wegen der Aufraumung des 
WindfaIlhoIzes erlassen, verheerende Sturmkatastrophen waren 1634 und 1703 
und auch im 19. Jahrhundert. Sonst sind aber die Wuchsbedingungen sehr 
giinstig. 

Die Erfolge der indischen Forstverwaltung und die Errichtung der Forst
schule in Coopers Hill zur Ausbildung von Forstbeamten fUr den indischen 
Dienst lenkte die offentliche Aufmerksamkeit immer mehr auf die Bedeutung 
auch der groBbritannischen Forstwirtschaft. Praktisch kam man aber iiber 
das Stadium der Probleme nicht hinaus. 

1m Jahre 1885 bildete das House of Commons ein Komitee fUr die forstliche 
Propaganda. Von 1887 ab wurden konigliche Studienkommissionen eingesetzt. 
In den Jahren 1908 und 1909 wurden Plane fiir umfangreiche Aufforstungen 
ausgearbeitet. Man suchte dieselben durch den Hinweis popular zu machen, 
daB in Jahren gedriickter wirtschaftlicher Konjunktur Beschaftigung fiir 
Arbeitslose geschafft werden konnte. Ein Projekt folgte dem anderen. Sie 
scheiterten aber aUe an dem Widerstande der Grundbesitzer, die geltend machten, 
daB durch die Aufforstungen die Weide eingeschrankt und die Produktion von 
Milch, Fleisch und Wolle vermindert wilrde. AuJlerdem hielt die Grundbesitzer 
bisher die hohe Steuerbelastung· von der Aufforstung ab. Ein Kommissions
bericht von 1909 hatte die aufforstungsfahige Flache auf 9 Mill. acres = 3,6 Mill. 
ha angegeben, meist Schafweideflachen im Gebirge, dann Jagdgriinde, Siimp£e 
und Marschen (hiervon 2,4 Mill. ha in Schottland, 1 Mill. ha in England und 
0,2 Mill. ha in Irland). 
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Erst die Not des Krieges lcnkte die Forstpolitik in praktische Bahnen. 
Der U-Bootkrieg kostete England 180000 ha seiner Waldflache. Sogar der 
historische Wald von WindEOr wurde teilweise niedergelegt. 1m Juli 1916 
'wurde ein AusschuB fUr die Forstwirtschaft eingesetzt (das Acland-Komitee), 
1918 eine interimistische staatliche ForstbehOrde errichtet mit der Aufgabe, 
vorlaufige forstwirtschaftliche Anordnungen zu treffen und Aufforstungen 
einzuleiten; durch das Forstgesetz vom 19. August 1919 (Forestry Act) wurde 
eine staatliche ForstbehOrde endgiiltig eingesetzt. Sie ist vollig selbstandig 
und losgelost von den Ministerien. AuBer der Leitung der Aufforstungsarbeiten 
obliegt ihr auch die Bewirtschaftung der Kronwalder und der anderen Staats
waldungen. Der Kronwald wurde bis jetzt vom Office of Woods verwaltet. 

Am 29. November 1919 wurde fUr England und Wales, fiir Schottland und 
fiir Irland je ein forstlicher Kommissionar mit den erforderlichen Hilfsbeamten 
ernannt. Unter den Kommissionaren stehen die Divisional Officers und unter 
diesen die District Officers. Tm Jahre 1920 Wllrden ferner Komitees eingesetzt 
als Beirate der Forstkommissionen (Consultative Committee je fUr England, 
Schottland und Irland). 

Die vom Parlament gut geheiBenen Richtlinien der kiinftigen Forstpolitik 
sind: 

Es sollen Holzreserven geschaffen werden, die wahrend eines Krieges oder 
sonstiger nationaler Not bf'i unterbundener Einfuhr den Holzbedarf de::; Landes 
auf drei Jahre decken. Zur Erreichung dieses Zieles ist die Aufforstung von 
1 770000 acres = 716000 ha bisher unbebauten Landes (1 180000 acres = 
477500 ha innerhalb 40 Jahren, das Ganze innerhalb 80 Jahren) erforderlich. 
AuBerdem sollen die bereits vorhandenen Privatwaldungen auf einen hoheren 
Ertrag gebrachtwerden. 

Fiir die nachsten 10 Jahre von 1919 ab wurde durch den Forestry Act folgen
der Plan aufgestellt: Es sind 350 000 Pfund Sterling im ganzen fiir die Forst
wirtschaft ausgeworfen, der jahrlich fallige Teil wird vom Parlament bestimmt. 
Dazu kommen noch die eigenen Einnahmen der Forstkommissionen aus dem 
Verkauf von Land, Holz usw. Durch den Staat selbst sind 150000 acres = 
60 700 ha neu aufzuforsten. Durch staatliche Unterstiitzung sollen die K5rper
schaften und die Privateigentiimer zur Aufforstung oder Wiederaufforstung 
von llO 000 acres = 44500 ha veranlaBt werden. Die Hartbolzzucht solI be
riicksichtigt werden. Die Schaffung von Arbeitsgelegenheit auf dem Lande ist 
zu fordern. Ferner ist die Ausbildung von h5heren und unteren Forstbeamten, 
die Inangriffnahme von Forschungen und Versuchen und die Hebung der Holz
industrie gesetzliches Programm. 

Schon jetzt steht fest, daB infolge der Erhi:ihung der Arbeitsli:ihne die aus
geworfene Summe nicht ausreichen wird. 

Bei den neuen Forstkulturen wird das Hauptgewicht auf das Nadelholz 
gelegt. In Betracht kommen die schottische und korsische Kiefer, europaische 
und japanische Larche, Douglas, norwegische Fichte und Sitka; von den Laub
h5lzern Eiche, Esche und Buche. 

Bis zum 30. September 1920 hatten die Aufforstungskommissionen 103100 
acres = 41720 ha Land erworben, von denen 68100 acres = 27558 ha als 
aufforstungsfahig klassifiziert sind. Bis 1921 wurden 8000 acres = 3237 ha 
angepflanzt. Gesat wird nicht. . 

Dber die Schwierigkeiten, die sich einer pli:itzlich ins Leben gemfenen aktiven 
staatlichen Forstpolitik entgegenstellen, sind sich die wenigen Forstsachver
standigen Englands klar. Es fehlt an jeder forstlichen Tradition, an forstlichen 
Erfahrungen, an ausgebildeten Forstmannern und Arbeitern, an einer Forst
gesetzgebung und Statistik. Die Aufforstungskosten werden hoch sein, wei! 



710 Holzhandel und Holzproduktion. 

der Boden verunkrautet und verwiistet ist, StraBen und Arbeiterhauser erst 
gebaut werden miissen, der Boden von den Eigentiimern erst erworben werden 
inuB, die Standortsverhaltnisse nicht erkundet sind und die Zahl der geeigneten 
Pflanzen schwer im vorausfeststellbar ist. 

Der wundeste Punkt ist und bleibt aber die blasierte Verstandnislosigkeit 
des Englanders fiir die Bedeutung des Forstwesens. AIle die vielen Kommissionen, 
welche in den letzten J ahrzehnten beinahe sportmaBig Aufforstungsplane ent
worfen haben, hielten es fiir notig, eine annehmbare Rente herauszurechnen. 
Der Gedanke, stadtische Erwerbslose mit Aufforstungsarbeiten zu beschaftigen, 
wird nicht realisierbar sein. 

Holzeinfuhr 1). GroBbritannien kann wegen seiner vernachlassigten Forst
wirtschaft kaum 10% seines Holzbedarfs durch eigene Erzeugung aufbringen. 
Es ist das groBte Holzeinfuhrland der Welt. Von dem Stand und der Aufnahme
fahigkeit des englischen Holzmarktes hangt das Schicksal des ganzen nordischen 
Holzhandels abo 

Die Einfuhr von Bau- und Nutzholz betrug: 

1843/52 
1856/66 
1867/76 

1877 
1879 
1880 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

1000fm 
2644 
4245 
6934 
6470 
8100 
9098 
9099 

11090 
10205 
9531 

10685 
9951 

10970 
10815 
12534 
14150 
12530 

1000£ 

18969 
10800 

15176 
20437 
16000 
15595 
17341 

18424 
17135 
21278 
22979 
20594 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1906 
1907 
1908 

1909/13 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

1000fm 
13390 
14058 
13570 
14128 
14804 
13684 
14696 
14131 
13922 
14449 
11937 
10856 
8946 
4068 
3510 
9722 

10504 

1000£ 
22188 
25873 
22501 
25187 
27123 
23638 
27903 
27093 
24306 
27561 
25343 
32788 
40164 
25646 
29157 
72306 
82165 

Die hochste Nutzholzeinfuhr seit dem Jahre 1843 hatte GroBbritannien 
im Jahre 1913 mit 16,411 Mill. cbm (Wert 33,789 Mill. Pfd. Sterl.). 

1m einzelnen betrug die Einfuhr 1909/13 jahrlich: Grubenholz 4 169000 cbm 
mit einem Wert von 3,510 Mill. Pfd. Sterl.; geschnittenes und gehobeltes Nadel
holz einschl. Schwellen 8 409 000 cbm, Wert 17,365 Mill. Pfd. Sterl.; Mobel
holz, Furniere usw. 425000 cbm, Wert 2,146 Mill. Pfd. Sterl. 

Von der gesamten Nutzholzeinfuhr entfallen auf das ha.rte Holz 7,5-8%, 
d. i. ungefahr der gleiche Prozentsatz wie in Deutschland. 

Die Grubenholzeinfuhr (Pit Props, Pit Wood) betrug in 1000 cbm: 
1909/134169,19143507,19153071,19162862,19171410,1918 995,19192057, 
1920 2838 (Wirkung des U~Boot-Krieges). 1m Jahre 1913 lieferten von der 

1) Load (Last) fUr behauenes und geschnittenes Holz = 50 KubikfuB = 1,416 fm, fUr 
unbearbeitetes Holz (Robholz) = 40 KubikfuJ3 = 1,132 fm. - Ton (Gewichtstonne) = 
1016,05 kg. - Ein FuB = 0,3048 m; ein QuadratfuB = 0,0929 qm, ein KubikfuB = 
0,0283 cbm; 1 Zoll = 0,0254 m. 1 cbm = 35,317 engl. KubikfuB. - 1 eng!. Kubikfaden 
Splittholz = 216 KubikfuJ3 = 6,116 cbm (zersplitterte Bretterenden zum Brennen oder 
zur Kistenfabrikation). - 1 Register-Ton = 100 KubikfuJ3 engL = 2,832 chm. - 1 acre = 
0,40467 ha. 
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gesamten Grubenholzeinfuhr RuBland mit Finnland 44,6%, Frankreich 28,5, 
Schweden 10,4, Portugal 9,2, Norwegen 3,3, Spanien 3,0, Deutschland 0,8, 
andere Lander 0,2%. 

Die Einfuhr von Holzwaren (Mobel, Kunsttischlereien, Tiirrahmen usw.), 
die in obigen Zahlen nicht enthalten ist, wird nur nach Werten ausgewiesen. 
Sie belief sich 1909/13 . auf jahrlich 2695, ferner 1914 2337, 1915 2325, 1916 
1927, 1917 1326, 1918 2077, 1919 4310, 1920 8631 Tausend Pfd. Sterl. 

An Papiermasse (pulp) wurde eingefUhrt: 

1909/13 
1914 
1915 
1916 

1000 tons 1000 :£ 

859 4058 
990 4888 
954 5314 
658 7070 

1917 
1918 
1919 
1920 

Der durchschnittliche Preis berechnet sich: 

1000 tons 

387 
420 
938 

1094 

a) fUr das eingefiihrte Nutzholz im ganzen je cbm auf 

1909/13 1,90 £ 1918 8,31 £ 
1916 4,49 £ 1919 7,44 £ 
1917 6,30£ 1920 7,82£ 

b) fur das Grubenholz je cbm auf 

1909/13 0,842 £ 
1916 2,400 £ 
1917 3,020 £ 

c) fur die Papiermasse je ton: 

1909/13 4,72 £ 
1916 10,70 £ 
1917 24,60 £ 

1918 
1919 
1920 

1918 
1919 
1920 

Das meiste Holz geht gesagt und gehobelt ein. 

2,960 £ 
3,55 £ 
3,30 £ 

30,40 £ 
16,40 £ 
27,00 £ 

1000 :£ 

9520 
12783 
15394 
29530 

Vom Rohholz kommt mit bedeutenden Mengen nur das Grubenholz in Be
tracht. 

Bezugslander sind in erster Linie RuBland mit Finnland und Schweden, 
dann Norwegen, Kanada und die Vereinigten Staaten, Britisch-Ostindien. 
Die Einfuhr aus Deutschland ist gering. 

Von groBer Bedeutung ist die Hohe der Schiffsfrachten. Sie betrugen vor 
dem Kriege pro Standard fUr die Segelfracht von Britisch-Kolumbia 7 Pfd. 
Sterl., vom Lorenzstrom 1 Pfd. 17 Schill., vom Weill en Meer 1 Pfd. 15 Schill., 
von Ostseehafen 1 Pfd. 2 Schill. 

Die Ausfuhr kommt praktisch nicht in Betracht. 
Die Rohholzmasse (Waldholzmasse), welche die Einfuhr GroBbritanniens 

darstellt, kann man fUr den Zeitraum 1909/13 jahrlich auf 24,08 Mill. fm fUr 
das Bau- und Nutzholz und auf 3,7 Mill. fUr die Papiermasse veranschlagen. 
Unter Beriicksichtigung der Holzwaren belauft sich daher die gesamte Einfuhr, 
in Rohholz ausgedriickt, auf etwa 29 Mill. fm, eine Menge, welche der Nutzholz
produktion Deutschlands im Jahre 1913 gleichkommt. 

Nimmt man den inlandischen Nutzholzanfall zu 1,5 Mill. fm an, dann be
rechnet sich der jahrliche Holzverbrauch GroBpritanniens vor dem Kriege 
auf 30,5 Mill. fm, d. s. je Kopf der BevOlkerung 0,67 fm in Rundholz. Von 
der Forestry Commission wurde 1921 der Holzverbrauch pro Kopf auf 3,5 Kubik
fuB = 0,10 cbm im Jahre 1850 und auf nahezu 11 KubikfuB = 0,31 cbm im 
Jahre 1910 geschatzt. Diese Zahlen beziehen sich aber nicht auf Rundholz, 
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sondern auf das eingefiihrte vorgearbeitete Holz, fiir das Jahr 1910 sind ferner 
darin die Papiermasse und die Holzwaren nicht beriicksichtigt. 

7. Frankreich. 
a) Forststatistik. 

1m Jahre 1908 wurden die samtlichen Waldflachen neu erhoben 1). Danach 
betrug einschlie13lich Korsika die Gesamtwaldflache 9886701 ha = 18,7°/. 
der Landesflache und 0,25 ha pro Kopf der Bevolkerung. 

Hiervon sind 604 692 ha oder 5,1 % unproduktiv (Felsen, Siimpfe, Moore usw.), 
so da13 die Holzbodenflache nur 9382009 ha = 17,7% und 0,24 ha je Kopf 
betragt. 

Durch die Annektierung des deutschen Landes Elaa13-Lothringen ist Frank
reich voriibergehend auch in den Besitz dieser Waldflache gelangt. 

"'Ober die friihere Bewaldung Frankreichs sind in der Revue des eaux et forllts 1914 
S. 402 folgende Angaben veriiffentlicht: 

1760 15000000 ha = 28,0% 1844 8785341 ha = 16,4% 
1791 9589809 ha = 17,8% 1850 8860133 ha = 16,5% 
1803 9117886 ha = 17,1% 1903 9608635 ha = 18,2% 
1827 8948653 ha = 16,7% 1908 9986701 ha = 18,7% 

Die Angabe fiir 1760 riihrt von Mira beau her und ist jedenfalls iibertrieben. Denn 
eine Waldflache von rund 51/ 2 Mill. ha innerhalb 30 Jahren durch Rodung verschwinden 
zu lassen, ist schon technisch unmiiglich. Von 1791-1803 betrug die Fliichenminderung 
471923 ha,eine Folge der vollstandigen Aufhebung der Einschrankungen der Privatwald
wirtschaft und der Unsicherheit des Waldeigentums wahrend der Revolution. Damit werden 
auch die friiheren Angaben hinsichtlich des Umfanges der Rodungen in dieser politisch 
aufgeregten Zeit stark eingeschriinkt. Die weitere Verminderung der Waldflache bis zum 
Jahre 1850 nat teilweise auch in dem Verkauf und der damit verbundenen Rodung von 
Staatswaldungen ihren Grund. 

Korsika. Gesamtwaldflache 174400 ha = 19,9%, wovon aber nur 140400 ha be
stockt sind, d. s .. 16% der Landesflache. Hierzu noch 300 000 ha Gebiisch. Von der Gesamt. 
fIiiche gehiiren dem Staat 26,9, den Gemeinden 55,8, Privaten 17,3%. Der Forstverwaltung 
unterstehen 132 000 ha. 

Der nordiistliche und niirdliche Teil der Insel im AusmaBe von ungefahr 1/8 der Gesamt. 
fliiche ist nahezu waldlos. 1m iibrigen Gebiet liegen die Walder in groBen Komplexen 
beisammen. Bis zur Kiiste steigen nur kleine Waldteile nieder. 

Da die Meereshiihe von 0 bis 2716 m (Monte Cinto) steigt, wechselt auch die Wald
vegetation. Die Holzarten sind Steineichen 28, Larchen 25, Pinus maritinla 23, Buchen 
12, Korkeichen 3, andere 9%. NadelhoIz aomit vorherrschend. 

Hauptproduktion ist Harz. 

Ein hoheres Bewaldungsprozent als 18,7 haben von den 87 Departe
ments 39. Darunter fallen: Landes mit 55,4%, Var 49,5, Gironde 46,2, Vosges 
36,9, Ariege 35,7, Belfort 35,0, Jura 33,8, Haute Saone 32,5, Haute Marne 31,5, 
Cote-d'Or 29,8, Meuse 29,8, Doubs 28,6, Drome 29,7, Nievre 28,4, Alpes-Mari
times 28,4, Haute Savoie 28,3, Ardennes 27,7, Dordogne 27,8, Vaucluse 27,0, 
Basses-Alpes 26,3, Hautes-Alpes 26,0, Meurthe-et-Moselle 26,0, Gard 25,8, 
lsere 24,6, Marne 22,5, Aube 22,4, Yonne 22,4, Savoie 22,4, Loir-et-Cher 223%. 
Mit Ausnahme der Departements Landes und Gironde sind es die gebirgigen 
Gebiete, welche die starkste Bewaldung aufweisen. 

Die schwachste Bewaldung haben die Departements an den Kiisten, 
und zwar sowohl am Kanal und am Ozean ala auch am Mittelmeer. Hiervon 
sind nur drei Departements ausgenommen, namlich Landes und Gironde, wo 

1) Ministare de l'agriculture, direction gimllrale des eaux et forllts. Statistique et Atlas 
des forllts de France par M. L. Daubree, Conseiller d'Etat, Directeur general des eaux 
et for&ts (Tome I et II). Paris, impr. nationale 1912. Vgl. Meinen Artikel hiember im 
Forstw. CentralbI. 1916, 18. 
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die bekannten Seekieferwaldungen um die Mitte des vorigen Jahrhunderts 
begriindet wurden (s. S. 264) und dann das an das Mittelmeer anstoBende und 
ostlich der Rhone liegende Departement Var. Auch das ostlieh davon liegende 
und an Italien anstoBende Departement Alpes-Maritimes hat bis zur Kiiste 
eine ziemlieh gute Bewaldung. Charakteristiseh ist, daB in dem ganzen sehwach 
bewaldeten Kiistengebiet der Staats- und Gemeindewald fast ganz zuriiektritt. 

Die Departements mit den geringsten Bewaldungsprozenten sind: Manche 
(Halbinsel am Kanal) 3,2%, Seine (Gebiet von Paris) 3,7, Vendee 4,3, Finistere 
4,4, Loire-Inferieure 4,5, Cote-du-Nord 4,7, Pas-de-Calais 5,4, Mayenne 5,8, 
Creuse 5,9, Somme 6,5, Deux-Sevres 6,6, TIle-et-Vilaines 6,6, Morbihan 6,8, 
Calvados 6,9, Nord 7,5, Maine-et-Loire 7,8, Gers 7,7, Haute-Vienne 8,6, Aveyron 
9,2, Eure-et-Loir 10,4, RhOne 10,9%. 

Durch Gesetz vom 31. Dezember 1907 wurde die Neueinschatzung der Grundsteuer 
angeordnet. Nach der danach 1913 verOffentlichten Grundsteuerrolle ergibt sich fiir 
9717000 ha Wald und Weidenkultur ein Pachtwert von 172 Mill. Fr. und ein Verkaufs
wert von 6025 Mill. Fr. Der Verkaufswert aller nicht bebauten Grundstiicke einschl. Eisen
bahnen und Kanalen belauft sich auf 62793 Mill. Fr. Nach diesen Feststellungen 
ist gegeniiber der Schatzung von 1879 der Verkaufswert des Grundeigentums 
um 32% und der jahrliche Pachtwert um 22% gesunken. 

b) Die Besitzarten. 

Zur Verteilung der WaldfHiehe auf die Besitzarten ist zu bemerken, daB 
nieht aHe Gemeinde- und Anstalts-(Korpersehafts-)Waldungen unter staat
Hcher Aufsieht, d. h. unter Beforsterung (regime forestier) stehen. Ein Teil 
derselben wird forstpolizeilieh wie die Privatwaldungen behandelt, die ab
gesehen von der Rodungsbeschrankung der Sehutzwaldungen naeh keiner 
Richtung hin einer forstpolizeiliehen Aufsieht unterworfen sind. 

In der Statistik werden daher zwei Gruppen ausgesehieden: einmal die 
Domanen-(Staats-)forsten und die· unter Beforsterung stehenden Gemeinde
und Anstaltswaldungen und dann die freien Gemeinde- und Anstaltswaldungen 
mit den Privatwaldungen. 

Demnach verteilt sieh der Waldbesitz auf folgende Besitzarten: 

Gesamt- HOlzboden-1 ! Improduktiv sind 
Besi tzart waldflache 0/ flache 0/0 

von der Gesamt-
iO waldflache 

ha I ha , I ha I % 

Domanenforsten 1199439 12,1 1051232 
1 11,2 

I 148207 I 12,4 ...... 
Gemeinde- und Anstaltsforsten ! 

a) unter Staatsaufsicht 1948632 , 19,7 1872295 19,9 76337 3,9 
b) nichtunter Staatsaufsicht 268142 i 2,7 235218 I 2,5 32924 I 12,3 

! 
Privatforsten . 6470488 I 65,5 6223264 66,4 247224 , 3,8 

Zusammen I 9886701 I 100 I 9382009 I 100 I 504692 I 5,1 

In der Flaehe der Domanenforste ist das naeh dem Gesetz von 1882 auf
geforstete und zur Aufforstung noeh bestimmte Gebiet im Gebirge (Perimeter) 
enthalten. 

Unter Forstaufsieht und gesetzlich geregelter Bewirtschaftung stehen 
demnach von der Holzbodenflache nur 31,1 %. 

Die Domanenforsten nehmen nur eine Holzbodenflaehe von etwas iiber 
eine Million Hektar oder 1l,2% der Holzbodenflaehe ein. Die staatsrechtliche 
Bezeichnung ist "bois domaniaux", nicht bois de l'etat. Der Domanenwald
besitz wurde im Verlaufe des 19. Jahrhunderts dureh Verkaufe wesentlieh 
gesehmalert, in der Zeit von 1814 -1870 um 353000 ha. Eine groBe Ausdehnung 
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hatte er allerdings in Frankreich nie, weil die Gemeinden und die Grundherren 
den iiberwiegenden Teil der Waldflache an sich gebracht hatten. Der groBte 
Staatswaldbesitz befindet sich im Pyrenaendepartement Ariege mit 83 006 ha, 
d. s. 47,7% der Gesamtwaldflache. Dann folgen die Departements: Vogesen 
mit 56503 ha = 26,1%, Basses-Alpes mit 58734 ha = 32%, Korsika mit 
46465 ha, wovon aber 10810 ha improduktiv sind (prod. Staatswaldflache 
von der prod. Gesamtwaldflache 25,4%), Oote-d'Or (mit Dijon) mit 40 295 ha = 
15,4 %, Loiret mit 38 634 ha = 30 %, wovon der von den Franzosen besonders 
geschatzte, teils aus Mittelwald, teils aus Kiefern bestehende Wald von Orleans 
34244 ha einnimmt, Seine-InMrieure mit 33077 ha = 35,9%, Drome mit 
33647 ha = 17,3% usw. Der bekannte Staatswald von Fontainebleau im 
Departement Seine-et-Marne ist 16859 ha groB und besteht zu 50% aus Eichen, 
20% aus anderen LaubhOlzern und 30% Kiefern, iiberwiegend ist Hochwald. 
Keinen Domanenwald weisen auf: Beliort, Cote-du-Nord, Dordogne, Lot, 
Lot-et-Garonne, Rhone und Haute- Vienne, verschwindend wenig Loire, 
Bouches- du -Rhone, Oorreze, Creuse, Gers, Manche, Mayenne, Basses
Pyrenees, Seine. 

Bekanntlich ist das System der Beforsterung der Gemeindewaldungen 
franzosischen Ursprungs (s. S. 387) und wurde durch die Forstordnung von 
1669 liickenlos ausgebildet. Bemerkenswert ist aber, daB es auf die Gemeinde
und Anstaltswaldungen, die in neuerer Zeit erst neu begriindet werden, in der 
Regel nicht iibertragen wird. Man erblickt also in der Beforsterung doch einen 
Zustand, der der Neuanlage von Waldungen hinderlich sein kann. Die unter 
Beforsterung stehenden Gemeindewaldungen sind in den folgenden Departements 
verhii.ltnismaBig am starksten verbreitet: Haute-Saone, Belfort, Vosges, Doubs, 
Jura, Haute-Marne, Meuse, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, COte-d'Or, Meurthe
et-Moselle, Savoie, Vaucluse. Es kommen also vorzugsweise die ostlichen 
Departements in Betracht. 

Keine unter Staatsaufsicht stehende Gemeindeforsten weisen auf: Calvados, 
COte-d.u-Nord, Dordogne, Finistere, Indre-et-Loire, Loire-In£erieure, Lot, 
Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Orne, Vendee, sehr wenig weitere 17 De
part~ments. 

Der Privatwaldbesitz ist in den meisten Gebieten sehr stark zersplittert. 
Der Kleinwaldbesitz wiegt bei weitem vor. Departements ohne Privatwald 
gibt es nicht. Die groBten Privatwaldflachen finden sich in den beiden Auf
forstungsdepartements Landes (433275 hal und Gironde (407299 ha), dann 
in Loiret, Var und Dordogne. 

c) Die Betrie bsarten. 

Die Verteilung der Betriebsarten ist in folgender Ubersicht ausgewiesen: 

Nieder· Mittel· In "O"ber. Sa. 
wald wald fiihrung Hochwald Produktive 

FIache 
1000 hal flo 1000 hal flo 1000 hal 0/. 1000 hal '/. 1000 hal '/. 

Domanenforsten ... 26 2,5 308 29,3 98 9,3 619 58,9 1051 100 
Gemeindeforsten usw. 

a) unter Staatsaufsicht .. 262 14,0 1000 53,4 13 0,8 597 31,8 1872 100 
b) 'nichtunter Staatsaufsicht 82 34,9 18 7,7 1,5 0,4 134 57,0 235 100 

.Privatforsten. • • . . • . 1965 31,5 2370 38,1 43 0,8 1845 29,6 6223 100 

Zusammen I 2335 124,91 3697 139,41 155 11,7 13195 134,0 I 9382 1100 
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Frankreich ist das Land des Mittelwaldes und des Niederwaldes. Nahezu 
'Zwei Drittel der Holzbodenflache werden in diesen Betriebsarten bewktschaftet 
und nur etwas mehr als ein Drittel steht im Hochwaldbetrieb. 

Daraus folgt, daB das Lau bh'olz die herrschende Holzgattung ist und 
das Nadelholz zuriicktritt. Die Statistik von 1908 gibt dariiber keine Zahlen. 
Man wird aber annehmen diirfen, daB die friiheren Angaben, wonach 20% 
der Gesamtwaldflache mit Nadelholz und 80% mit Laubholz bestockt sind, 
heute noch einen zutreffenden Anhaltspunkt geben. Unter den Nadelholzern 
hat die Seekiefer einen bedeutenden Anteil, unter den LaubhOlzern die 
Eiche. 

Der Mittelwaldbetrieb hat in den Gemeindewaldungen mit 53,4% der 
produktiven Flache seine groBte Verbreitung. In den Privatwaldungen nimmt 
der Mittelwald 38,1 % und der Niederwald, wohl auch infolge der starken 
Parzellierung, 31,5% ein. 

Der Hochwald ist am meisten beim Staatswaldbesitz vertreten, weil der
selbe mit einem betrachtlichen Teil im Gebirge gelegen ist. Das Bestreben, 
dem Hochwald ein groBeres Gebiet auf Kosten des Mittelwaldes einzuraumen, 
findet in der Statistik darin seinen Ausdruck, daB zur Zeit 98000 ha = 9,3% 
der Staatswaldungen in "Oberfiihrung begriffen sind. In den 5 Departements 
der Pyrenaen nimmt die WeiBtanne 75000 ha ein. 

d) Der jii.hrliche Holzanfall. 

Der jahrliche Holzanfall wird auf folgende Betrage geschatzt: 

Nutzh lz I Brenn- I Zu-
Je Hektar 

Nutz-I im Nutzholz-o holz sammen holz ganzen prozent 
1000 fm fm 

Domanenforsten ...... 1011 1788 2799 0,96 2,67 36,2 
Gemeinde- und Anstaltsforsten 

a) unter Staatsaufsicht 1243 3396 4639 0,66 2,49 26,8 
b) nichtunter Staatsaufsicht 239 240 479 1,01 2,03 49,9 

Privatforsten. . . . . . . 4219 11367 15586 0,68 2,50 27,1 

Zusammen I 6712 I 16791 I 23503 I 0,72 I 2,50 I 28,6 

Die Nutzholzausbeute vom Gesamtholzanfall betragt demnach in allen 
Waldungen Frankreichs nur 28,6% wegen des "Oberwiegens des Laubholzes 
und speziell des Mittelwald- und Niederwaldbetriebs. Der Durchschnittsertrag 
le Hektar ist nur 0,72 fm an Nutzholz (in Deutschland 2,01 fm) und 2,50 fm 
an Gesamtholzmasse (in Deutschland 4,11 fm). 

e) Holz bilanz. 

Frankreich hat eine passive Holzbilanz. 
Die Einfuhr und Ausfuhr von Holz im Spezialhandel (ausschlieBlich von 

exotischen Holzern, Zellulose und Holzmasse, Teer, Gerbrinde usw.) betrug 
in Millionen Funks (s. Tabelle auf S. 716): 

Von dem Gesamtwert der Wareneinfuhr machte der des Holzes 1911 2,12%, 
von dem der Ausfuhr die Holzausfuhr 1,02% aus. In der Reilie aller Waren 
nahm das Holz bei der Einfuhr 1901 den 7,1911 den 11. Platz ein, bei der Aus
fuhr den 22. und 29. Platz. Die Einnahmen aus dem Holzzoll betrugen 1911 
rund 20 Mill. Fr., d. S. 11,6% des Holzeinfuhrwertes. 
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Einfuhr Ausfuhr Mehr- Einfuhr Ausfuhr Mehr-
eiufuhr eiufuhr 

1827 20,4 4,5 15,9 1900 177,0 . 49,6 127,4 
1840 34,9 4,7 30,2 1901 178,1 47,9 130,2 
1847 60,7 5,7 55,0 1902 169,1 46,6 122,5 
1850 50,1 4,7 45,4 1903 162,8 54,2 108,6 
1855 69,7 8,9 60,8 1904 168,1 53,9 ll4,2 
1860 123,6 21,7 lOl,9 1905 166,9 53,0 ll3,9 
1865 150,7 34,7 ll6,0 1906 172,6 58,6 ll4,0 
1869 189,3 38,8 150,5 1907 183,5 67,7 115,8 
1871 89,8 23,0 66,8 1908 187,7 62,3 125,4 
1872 128,7 25,3 103,4 1909 183,2 55,0 128,2 
1875 164,1 41,4 122,7 1910 165,9 59,3 106,6 
1880 278,0 34,8 243,2 19l1 170,9 62,5 108,4-
1885 158,9 26,1 132,8 1912 192,0 62,5 129,5 
1890 157,9 42,9 ll5,0 1913 203,8 72,4 131,4 
1895 130,1 44,4 85,7 

Von der Holzeinfuhr liefern RuBland mit Finnland, Schweden, Vereinigte 
Staaten und Osterreich-Ungarn dem Werte nach 80%. In Mi1lionen Fr. trafen 
19l1 auf: RuBland 71,0, Schweden 42,0, Vereinigte Staaten 23,5, Osterreich-
Ungarn 10,7, Deutschland 4,6, Rumanien 2,9. In den letzten 10 Jahren hat 
mch die russische Einfuhr um 80% gesteigert, die schwedische, amerikanische 
und osterreichische verringert. 

Der Menge nach betrug die 

Einfuhr Ausfuhr Mehr- Eiufuhr Ausfuhr Mehr-
eiufuhr eiufuhr 

1000 Tonnen 1000 Tonnen 
1896 1644 935 709 1903 1571 1052 519 
1898 1630 784 846 1906 1553 1050 503 
1900 1658 1123 535 1907 1684 1202 482 
1901 1667 982 685 i911 1826 1156 670 
1902 1584 935 649 1912 1783 1188 595 

Der Wert einer Tonne eingefiihrten Holzes stellte sich auf rund 92 Fr., der 
Wert der Ausfuhr-Tonne auf rund 55 Fr. Diese Differenz erklart sich daraus, 
daB in erater Linie Sagewaren und FaBholzer eingefiihrt werden, wahrend 
die Ausfuhr sich hauptsachlich auf Rundholz, Eisenbahnschwellen und besonde1'8 
auf Grubenholz e1'8treckt. 

Von der Einfuhrmenge trafen auf 
Schnittware und be
hauenes Holz (aus

schlieBlich Eiche 
und NuBbaum) 

EichenfaB
dauben Papierholz 

1000 t % 1000 t % 1000 t % 
1896 ll59 70,7 135 8,2 124 7,6 
1898 ll43 70,1 115 7,1 132 8,1 
1900 1121 67,5 164 9,9 162 9,8 
1901 1056 63,3 186 11,2 181 10,8 
1911 1293 70,7 77 4,2 156 8,5 
1912 1344 75,5 74 4,2 142 8,0 

Auf die Einfuhr von beschlagenen und gesa.gten Holzern und FaBholz trafen 
19012572000, 1911 3038000 fm WaldmaB, auf die Einfuhr von Nadelrundholz 
1901 329000 fm, 1911 281 000 fm. 
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Das Schnittholz bezieht Frankreich aus RuBland, Schweden und Norwegen, 
Qsterreich und Amerika, die Fa13dauben in erster Linie aus Osterreich-Ungarn, 
dann aus Amerika und Ru13land, Rumanien usw., das Papierholz aus Ru13land, 
Norwegen, Deutschland, Holzstoff undZellulose aus Schweden-Norwegen, Deutsch
land, Osterreich. - Die Hauptimporthafen sind Bordeaux, Marseille und Cette. 

Die Ausfuhr ist gro13er als die Einfuhr bei folgenden Forstprodukten: 
a) Beim Eichenrundholz und Eichenschwellenholz, frillier auch beim 

Nu13baumholz. Ferner bei Stangen, Stiitzen und Pfahlen von mehr als 1,10 m 
Lange, d. i. vorwiegend Grubenholz. Die Ausfuhr von Grubenholz, welches 
hauptsachlich nach England und Belgien geht, betrug 1896 486, 1898589, 1900 
"893, 1901 719, 1902 673, 1903 762, 1911 761, 1912 792 Tausend Tonnen; die 
Grubenholzeinfuhr dagegen nur 60-135 Tausend Tonnen. - An Brennholz 
wurden ausgefillirt 1911 66, 191254, eingefiihrt 1911 32, 191224 Tausend Tonnen. 

b) Bei Ger brinde. Die Ausfuhr ging aber von 37242 t (4,2 Mill. Fr.) im 
Jahre 1902 stetig bis auf 13291 t (1,3 Mill. Fr.) im Jahre 1912 zuriick. Die 
Einfuhr bewegt sich zwischen 4 und 8 Tausend Tonnen. 

c) Bei Harz. Die Ausfuhr stieg von 22000 t (1,98 Mill. Fr.) im Jahre 1901 
auf 65800 t (21,07 Mill. Fr.) im Jahre 1912. Dazu kommt noch die Terpentin
ausfuhr mit 6--7 Tausend Tonnen. 

Vom Ausfuhrwert trafen 1911 auf England 23,0, Belgien 17,3, Spanien 
4,6, Deutschland 3,1, Italien 2,7, Vereinigte Staaten ~,O Mill. Fr. 

Holzstoff und Zellulose. Es betrug die Einfuhr von 

1896 
1898 
1900 
1901 
1902 
1903 
1906 
1911 
1912 

1000 t Mill. Fr. 1000 t Mill. Fr. 
Holzstoff Zellulose 

74,7 10,2 41,3 13,2 
92,6 13,9 40,2 14,1 
77,9 17,1 56,3 20,8 
91,8 16,5 71,9 24,4 

116,3 17,4 82,1 24,6 
111,3 13,4 79,5 22,3 
151,0 104,7 
191,5 13,4 172,2 
234,6 16,4 186,0 

32,7 
37,2 

Die Ausfuhr spielt keine Rolle. 
Die Einfuhr entsprach folgenden Rundholzroengen: Holzstoff 1911 498000, 

1912 610000 fm, Zellulose 1911 827000, 1912 893000 fro; zusammen 1911 
1 325 000, 1912 1 503 000 fro. 

Die Einfuhr von Holzkohle betrug 1902 9800 t (0,86 Mill. Fr.), 1911 3907 t 
{O,27 Mill. :Fr.}. 

In Rundholz umgerechnet betrug in 1000 fm die 
1901 1911 

Einfuhr von Nutzholz . . . . ". . .. 3913 4017 
" Brennholz und Holzkohle 141 84 
" Holzstoff und Zellulose 585 1325 

Gesamteinfuhr 4639 5426 
Ausfuhr von Nutzholz . . . . . . . . . 1509 2016 

" "Brennholz und Holzkohle 126 266 
Gesamtausfuhr 1635 2282 

Somit Mehreinfuhr 3004 3144 

In diesen Zahlen sind die Holzwaren und das Papier nicht beriicksichtigt. 
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Der Holz bedarf Frankreichs betrug 1911: 

1. An Nutzholz a) eigene Produktion6 712 000 fm, b) Einfuhr 5342000 fm 
c) zusaromen 12054000 fm, d. s. pro Kopf bei einer Bevolkerungsziffer von 
39,6 Mill. 0,305 fm. 

2. An Brennholz a) eigene Produktion 16791000 fm, b) Einfuhr 84000 fm, 
c) zusamroen 16875000 fm, d. s. pro Kopf 0,426 fm. 

3. An Gesamtholzmasse a) eigene Produktion 23503000 fro, b) Einfuhr 
5426000 fm, c) zusaroroen 28929000 fm, d. s. pro Kopf 0,731 fm. 

Vom Nutzholzbedarf deckte Frankreich 44,2%, yom Brennholzbedarf 5%' 
vom Gesarotholzbedarf 18,8% durch Einfuhr. 

Der Holzverbrauch Frankreichs betrug 1911: 

1. An N utzholz "a) eigene Produktion 6 712 000 fro, b) Mehreinfuhr 3 326 000' 
fro, c) zusaromen 10038000 fm, d. s. pro Kopf 0,253 fm. 

2. An Brennholz a) eigene Produktion 16791000 fro, b) Mehrausfuhr 
182000 fm, c) Differenz 16609000 fm, d. s. pro Kopf 0,419 fm. 

3. An Gesamtmasse a) eigene Produktion 23503000 fm, b) Mehreinfuhr 
3 144000 fm, c) zusaromen 26647000 fro, d. s. je Kopf 0,672 fm. 

Vom Nutzholzverbrauch deckte Frankreich 33,2%, yom Gesamtholz
verbrauch 11,8% durch Einfuhr. Beim Brennholz geniigt es sich seIber. 

Waldfliichcn der Kolonien Frankreichs. 

Algier. Waldfliiche 3247000 ha, wovon 77% auf StaatswiUder treffen. Eine groBe 
Flache ist unproduktiv. Den Hauptertrag liefert die Korkeiche. 

Tunis. Zuverliissiges nicht bekannt. 
Madagaskar. Waldfliiche 10-12 Mill. ha, etwa 20% der Landesflache. Hiervon 

sind 4 Mill. ha verwiistet, 4 Mill. ha stark ausgenutzt, der Rest enthiHt reich bestockte 
Bestande mit tropischen Holzarten. Die Hochebenen sind auf weiten Flachen ode 
und trocken. Die Waldverwiistung wird vieJfach durch das Feuer der Hirten herbei
gefiihrt trotz des Verbotes durch das Dekret yom 10. Februar 1900. Forstorganisation 
mangelt. 

Westliches Afrika hat ausgedehnte noch unangegriffene Walduhgen. Viele sind 
durch die Nutzungsrechte der Eingeborenen verwiistet. Die Elfenbeinkuste hat 12 Mill. h& 
Wald, der % der Flache bedeckt und sehr wertvolle Holzer enthii.lt. 

Indochina. Waldflache 25 Mill. ha = 33% der Landesflache. Die Abholzung macht 
groBe Fortschritte. 

Guyane besitzt Waldungen mit wertvollen NutzhOlzern, die aber schwer auszubeuten 
sind wegen Transportschwierigkeiten. (Nach dem Referat von Chaplain beirn Internat. 
ForstkongreB in Paris 1913.) 

Franzosisch·Marokko. Von Bedeutung sind die Korkeichenwaldungen. Die von 
Mamora umfassen 130000 ha. Sudlich von Fez und im Atlas (Meknes) befinden sich Zedern
walder. 

8. Schweiz. 
Die WaldfUiche betragt einschlieBlich der Weidwaldungen 939223 ha = 

22,7% der Landesflache, 30,4% des produktiven Bodens und 0,25 ha je Ein
wohner (1910) 1). 

1) Die forstlichen Verhaltnisse der Schweiz. Herausg. yom Schweizerischen ~'orst· 
verein. ZUrich 1914. - Decoppet, Statistik des Holzverkehrs der Schweiz mit dem 
Auslande 1885-1907. Ziirich 1910; Produktion und Verbrauch von Nutzholz. A. Ein· 
leitung. Zurich 1912; B. Der Verbrauch. Ziirich 1914. - Die Produktionssteigerung der 
schweizerischen Forstwirtschaft eine nationale Pflicht. Eine mit Bundesunterstutzung 
in den drei Landessprachen herausgegebene Denkschrift des Schweizerischen Forst· 
vereins. Bern 1920. 
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Vom Gesamtgebiet der Schweiz sind 25,2% unproduktiv (Wasser, StraBen, 
Eisenbahnen, Baustatten, Felsen, Gletscher usw.). Einen besonders hohen 
Prozentsatz weisen die gebirgigen Kantone auf: Uri 55,6, Wallis 45,1, Grau
bunden 40,6, Glarus 35,1, Tessin 33,2%. 

Die Walder der Schweiz. 

Waldflache Gilmeinde-
------ Staats- und Kor- Print-

Kanton '10 der "lodes pro-
Je Ein- waIdungen porations- waldungen 

ha 

I 

Landes- duktiven 
wohner WaIdUngen l fliiche Bodens 

ha 
(1910) '10 '10 '10 

ZUrich. 47969 27,8 29,6 I 0,10 4,9 I 43,0 52,1 
Bern 188622 27,6 35,0 0,29 7,5 60,0 32,5 
Luzern . 35226 23,5 25,6 0,21 5,3 18,7 76,0 
Uri 13679 12,7 28,6 0,62 0,6 90,4 9,0 
Schwyz 18872 20,8 24,8 0,32 - 86,8 13,2 
Obwalden 12261 25,8 30,7 0,72 0,1 92,5 

I 

7,4 
Nidwalden 6950 23,9 31,9 0,50 2,1 76,2 21,7 
Glarus. 10 370 15,0 23,1 0,31 - 92,3 7,7 
Zug .. _ 5120 21,4 26,3 0,18 - 71,0 29,0 
Freiburg . 31425 18,8 21,3 0,23 11,2 48,8 40,0 
Solothurn 29080 36,7 38,2 0,25 3,3 76,1 20,6 
Basel-Stadt 576 16,1 20,0 0,00 - 62,7 37,3 
Basel-Land _ 14232 33,3 34,3 0,19 0,1 76,7 23,2 
Schaffhausen _ 12557 42,7 44,7 0,27 19,7 65,6 14,7 
Appenzell A.-Rh. 5882 24,3 25,0 0,10 1,9 23,2 74,9 
Appenzell I.-Rh. 3684 21,3 22,6 0,25 4,5 38,1 57,4 
St. Gallen • 43061 21,3 23,4 0,14 2,4 60,1 37,5 
Graubiinden 134044 18,8 31,6 1,13 0,2 90,0 9,8 
Aargau 45958 32,7 34,2 0,20 6,6 76,2 17,2 
Thurgau . 17896 17,7 21,1 0,13 7,2 31,0 61,8 
Tessin •. 73739 26,3 39,4 0,47 - 75,9 24,1 
Waadt. 83788 25,8 30,6 0,27 10,0 62,6 27,4 
Wallis . 76662 14,7 26,7 0,59 0,1 94,1 I 5,8 
Neuenburg 25005 31,0 36,1 0,19 10,2 50,0 

I 
39,8 

Genf 2565 9,1 11,2 0,02 0,6 7,2 92,2 

Schweiz • . • . . I 939 223 I 22,7 30,4 ! 0,25 4,5 I 68,0 I 27,5 

Kanton hieB friiher "das Ort". Rhoden ist gleich Gemeinde, daher Appenzell-AuBer
rhoden und Appenzell-Innerrhoden. 

Besitzstand: 

a) Staatswald 42 618 ha = 4,5%, wavan nur ein kleinster Teil dem Bunde 
gehort, der uberwiegende Teil den Kantanen. 

b) Gemeinde- und Korporationswald 639075 ha = 68%. In dem
selben liegt das Schwergewicht der schweizerischen Forstwirtschaft. 

c) Privatwald 257 530 ha = 27,5%. Derselbe ist im Mittelland am meisten 
vertreten. Die Zerstiickelung geht so weit, daB Waldstiicke von 5-10 m Lange 
und 3-5 m Breite gar nicht selten vorkommen. Privater Waldbesitz von 
iiber 200 ha ist kaum vorhanden. 

In einer Botschaft des Bundesrates yom 12. September 1921 wurde die 
Flache der Privatwaldungen zu 270740 ha angegeben, wavan 162 189 ha 
60% Schutzwaldungen, 108551 ha = 40% Nichtschutzwaldungen sind. 
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Nach der Betriebszii.hlung von 1905 batten 

von den von den landw. Betrieben 
rein foratlichen Betrie ben mit Waldbesitz 

11 % weniger ala 3 ha5%. 0,5- 3 ha 
5% von 3,1- 5 ha 13% 3,1-10 ha 
7%" 5,1-10 ha 28% 10,1-15 ha 
4%" 10,1-15 ha 14% 15,1-30 ha 

10%" 15,1-30 ha 20% 30,1-70 ha 
63%" iiber 30 ha 20% 70,1 und mehr. 

Mehr ala die Halfte (54%) aller unter 5 ha betragenden Forstbetriebe setzen aich aus 
2-10 Parzellen zusammen. Die Parzellierung der Waldflachen ist also sehr stark. 

Auf die drei topographischen Ge biete der Schweiz verteilt sich die 
Waldflache wie folgt: 

1. Jura mit ~O% der GesamtwaldfIache und einem Bewaldungsprozent 
von 33. Die eigentHchen Jurakantone Schaffhausen,Solothurn, Neuenburg, 
Basel-Land und Aargau weisen die hochsten Bewaldungsziffern auf und die 
ausgedehntesten Waldkomplexe. Mischbestande aus Laub- und Nadelholz mit 
Rervortreten der Buche sind charakteristisch. 

2. Mittelland zwischen Alpen und Jura in einer Breite von 40-50 km 
mit 25% der GesamtwaldfIache und einem Bewaldungsprozent von 22. Laub
hoIz, Tanne und Kiefer sind die urspriinglichen Holzarten, die Fichte ist durch 
neuere Kultur stark vertreten. 

3. Alpen mit 55% der Gesamtwaidflache und einem Bewaldungsprozent 
von 17. Die geringe Bewaidung ist ein besonderes Merkmal der Schweizer Alpen, 
weil die Landwirtschaft in der Hiigelregion und die Weide speziell in der aipinen 
Region (1200-2600 m) einen grofien Teil des fruchtbaren Urgebirgsbodens 
fUr sich in Anspruch genommen hat. Bewaldet sind in der Hauptsache nur die 
steilen Abhange und schwer zuganglichen Gebiete. 

Holz- 'und Betrie bsarten. Das Nadelholz nimmt 70%, das Laubholz 
30% der Waldflache ein (Fichte 40, Tanne 20, Fohre, Larche, Arve usw. 10% , 
Buche 25%, Eiche, Esche, Ahorn, ErIe, Birke usw. 5%), - der Mittelwald 
3,5%' der Niederwald 5,1 % der offentlichen Walder. Nach einer Statistik 
von 1908 wurden 297000 ha = 32% als Plenterwald bewirtschaftet. Der 
Eichenschalwald ist in neuerer Zeit vollstandig verschwunden. Ausschliefilich 
nur Niederwald besitzt der siidliche Teil des Tessin, hier ist auch der Kastanien
niederwald zu Hause (200-700 m Rohe) mit Hopfenbuche, Goldregen und 
Ziirgelbaum gemischt (8--12jahriger Umtrieb). In den hOher gelegenen tessi
nischen Buchenniederwaldungen herrscht auch der sog. geplenterte Nieder
waldbetrieb, der etwas starkere Sortimente erzeugt und die Blomegung 
-des Bodens an den warmen Rangen vermeiden lafit (15-20jahriger Umtrieb, 
4-5 fm pro ha Produktion). Wird auch in Unterwallis und am Genfersee 
a,n feisigen Hangen durchgefiihrt. 

Die obere Waldgrenze liegt etwa in folgenden MeereshOhen: Alpen-Siidrand, Tessin 
1920 m, Zentral-Hochalpen (Wallis, Engadin) 2100-2200 m, Alpen-Nordrand (Berner 
'Oberland, Uri, Glarus) 1700-1830 m, Voralpen 1650 m, Jura 1500 m. - Die Waldgrenze 
liegt 700-1000 m, im Mittel 800 m tiefer ala die Grenze des ewigen Schnees. 

Der hoohstgelegene Fichtenbestand findet sich bei Lungem (Schynberg) bei 1830 m 
Rohe, in Bestanden geht die Tanne bis 1500 m, im Tessin sogar bis 1800 m, die Larche und 
Axve bis 2400 m, die Buche bis 1300 m im Jura, in Mischung mit Larche bis 1700 m im 
Tessin, Eichen bis 1200 m, Esche einzeln bis 1400 m. 

Ertrag. Die fruchtbaren Boden, erheblichen Niederschiage und milden 
geschiitzten Gebirgslagen begiinstigen die Ertragsverhii.ltnisse erheblich. Fichte 
und Buche weisen einen wesentlich hoheren Zuwachs auf alsin Deutschland. 
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Die Verwertung des Holzes stOBt allerdings in manchen Gebirgsgegenden wegen 
Bringungsschwierigkeiten auf Hindernisse. 

Nach den Erhebungen von Decoppet 1) in den Jahren 1907-1910 betragt 
die jahrliche Holznutzung in den 

Staatswaldungen. . . . . . . . . . . 
Gemeinde- und Korporationswaldungen 
Privatwaldungen .......... . 

180000 fm, d. s. 4,2 fm pro ha 
1770000 fm, d. s. 2,8 fm pro ha 

620000 fm, d. s. 2,4 fm pro ha 
Zusammen 

Dazu Holzertrag der Landwirtschaft, Obst-

2570000 fm, d. s. 2,7 fm pro ha 

bau, AIleen usw. . . . . . " 130 000 fm 
----:-=-------:-

Gesamtertrag 2 700 000 fm 

Hiervon treffen 44% = 1200000 fm auf Nutzholz. 

Das sind sehr geringe Ertrage, die mit den geschilderten Standortsverhalt
nissen in Widerspruch stehen. Nach den Angaben der forstlichen Versuchs
anstalt solI der wirklich produzierte Zuwachs durchschnittlich um mindestens 
2-5 fm pro ha groBer sein als die jetzigen Nutzungen 2). Damit wird die 
bisherige geringe Nutzung noch unerklarlicher. 

Ein- und Ausfuhr. Die Einfuhr iibersteigt die Ausfuhr. Es betrug in 
1000 Tonnen: 

Einfuhr 
Ausfuhr 

Jahr 
Brenn- I Rohnutz- SChnitt-1 Wert 

Ausfuhr Wert 
Sa. Mill. Fr. holz holz waren Mill. Fr. 

1851 68 15 83 2,17 
1860 68 27 95 5,61 
1870 69 22 91 5,67 
1880 136 59 195 8,04 
1890 159 61 220 4,20 
1900 184 105 289 2,79 
1905 145 67 154 366 60 2,84 
1907 166 94 172 432 31,38 54 3,07 
1908 166 108 156 430 30,27 64 3,28 
1909 142 106 145 393 28,25 71 3,69 
1910 133 129 168 430 33,03 61 3,41 
1911 146 138 176 460 35,71i 60 3,41 
1912 

I 
139 124 182 445 35,65 59 3,34 

1913 138 110 129 377 
I 

27,90 70 4,15 
1914 130 76 72 278 17,33 64 3,80 

Bemerkenswert ist die hohe Brennholzeinfuhr. 

Wahrend des Krieges wurde vom Jahre 1915 ab die Schweiz 
ausfuhrland. Die Mehrausfuhr betrug 1915 40, 1916 568, 1917 490 
389 Tausend fm. 

Holz-
1918 

In Rohholz umgerechnet ergibt sich fiir die Einfuhr und Ausfuhr folgende 
Mengen in 1000 Festmeter (E = Einfuhr, A = Ausfuhr): 

1) Die forstlichen Verhaltnisse S. 171. 
2) Schweizerische Zeitschr. f. Forstw. 1914, 36 ff. 

Endres, Forstpolitik. 2. Auf!. 46 
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1910 1911 1912 1913 
Rohnutzholz .E 203 21-6 189 164 

A 39 36 37 51 
Schnittwaren .E 449 467 480 ~5 

A 29 29 27 40 
Nutzholzroehreinfuhr 584 618 605 408 

Brennholz ..... E 185 206 201 197 
A 28 29 28 29 

Brennholzniehreinfuhr 157 177 173 168 

Gesaroteinfuhr .. 837 889 870 696 
Gesarotausfuhr .. 96 94 92 120 

Gesarotroehreinfuhr 741 795 778 576 
Umrechnungsfaktor 2,20 2,14 . 2,19 2,09 

Auf Lau bholz entfielen von der Einfuhr des Nutzholzes (in Rohholzroengen) 
1910 14,8, 1911 15,0, 1912 21, 1913 24%, des Brennholzes 39, 36, 32, 34%, 
von der Mehreinfuhr iro gamen 18, 17, 21, 26%, dero Gewichte nach 19, 
20, 26, 31 %. 

Dazu kororot die Einfuhr von Holzkohlen, die in 1000 t betrug: 
1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 

Einfuhr 11,6 11,0 10,4 14,2 13,9 14,5 15,0 14,7 
Ausfuhr 1,0 0,8 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,4 

Rechnet roan auf 1 t Kohle 6,25 fro Holz, dann stellt die Mehreinfuhr an 
Holzkohlen folgende Brennholzroengen VOr: 191084,1911 83, 191286, 1913 89, 
1914 89 Tausend fro (Wert 1,31, 1,28, 1,33, 1,37, 1,41 Mill. Fr.). 

Von dero Gesaroteinfuhrwert trafen in Prozenten auf 
1885/1905 1906/07 1912 1913 1914 

Deutschland . 42,1 33,5 35,0 42,4 44,1 
Osterreich. . 30,7 43,9 38,5 28,4 26,6 
Frankreich 16,6 12,1 9,4 10,9 10,7 
Italien . . . . 4,3 2,8 2,0 2,1 3,7 
tlbrige Lander. 6,3 7,7 15,1 16,2 14,9 

Sa. 100 100 100 100 100 

Zwischen Deutschland und Osterreich wechselte also der Vorrang. Die 
Einfuhr aus Skandinavien, Rul3land und Aooerika war in Zunahroe begriffen. 

Die bestehende passive Holzbilanz der Schweiz konnte zweifellos durch 
eine ergiebigere Ausnutzung der schweizerischen Waldungen beseitigt werden, 
uro so roehr, als hohe Holzpreise eine intensivere Wirtschaft gestatten. Zum 
Ausgleich der Mehreinfuhr von Nutzholz im Betrage von jahrlich 554000 fm 
1910/13 ware nur eine jahrliche Steigerung der Nutzholzausbeute von 0,59 foo 
notig und zuro Ausgleich der gesaroten Holzroehreinfuhr einschl. Holzkohlen 
von 808000 fro eine Steigerung von 0,86 fro pro ha. Diese Erkenntnis scheint nun 
endlich auch in der Schweiz durchzudringen. In der angefiihrten Denkschrift 
des Schweizerischen Forstvereins von 1920 wird berechnet, daB der Ertrag der 
offentlichen Waldungen im Laufe der nachsten Jahrzehnte um 1 Mill. foo durch 
bessere Ausbeute und um 0,7 Mill. fro durch verroehrten Zuwachs gesteigert 
werden konnte. 

Nach der Betriebsstatistik von 1905 gab es 1900 Sagebetriebe, die 5900 Per
son en beschiiftigten. Die game Holzindustrie beschaftigte 59 444 Personen. 
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Der Holzverbrauch der Schweiz berechnet sich in Rundholz wie folgt: 
a) Nutzholz: eigene Erzeugung 1200000 fm, Mehreinfuhr 1910/13 554000 fm, 

Gesamtverbrauch 1 754000 fm, d. s. pro Kopf 0,47 fm. 
b) Brennholz: eigene Erzeugung 1 500 000 fm, Mehreinfuhr mit Holzkohlen 

1910/13 255000 fm, Gesamtverbrauch 1 755000 fm, d. s. pro Kopf 0,47 fm. 
Der Gesamtholzverbrauch betragt demnach 3 509000 fm und je Einwohner 

0,94 fm und je Hausha:Itung auf 4,23 fm. 

9. Italien. 
Die Gesamtwaldflache betragt nach dem letzten landwirtschaftlichen 

Kataster von 1909 4563715 ha, d. s. 17,03% der Landesflache und 0,13 ha 
pro Einwohner (1911). Hierunter sind 652 190 ha Kastanienwalder. 1m Annuario 
statistico fur 1913 wird die Waldflache mit 4646000 ha = 17,6% angegeben. 

1m Jahre 1904 wurde amtlich die Gesamtwaldflache auf 4194872 ha (14,7%) 
bemessen, au.l3erdem das mit Buschw.erk bewachsene Land auf 859 895 ha, 
die Odlandflache auf 1271 058 ha. - Nach Perona konnen als wirkliche 
WaldfIache nur 3 Mill. ha angesehen werden 1). 

Von der Gesamtwaldflache liegen in der Region des Gebirges 2 601303 ha = 
57,0%, des Hiigellandes 1 659270 ha = 36,4%, der Ebene 303142 ha = 6,6%. 

1m Gebirge (Apennin und Alpen) bedeckt der Wald weniger als ein Viertel 
der produktiven Flache, 3 344 000 ha sind unkultiviertes Land, 3 Mill. ha 
Kulturland. 

Nach der 1907 verOffentlichten Statistik, die im Kataster 1910 wiedergegeben ist, 
betrug einschl. der Kastanienpflanzungen die Waldflache: 

Unter gesetz- Nicht unter Zusammen lichem Schutz ges. Schutz 
ha ha ha 

Hochwald. 1555000 586715 2141715 
Gebiisch 1422000 1000000 2422000 

Sa, 2977 000 1586715 4563715 

. Die Flache der Kastanie wurde von 1860 bis 1910 wesentlich vermindert infolge von 
Oberfiihrung in Wiesen und Felder, von Krankheiten, in neuerer Zeit namentlich durch 
Nutzung zur Gewinnung von Gerbsto£fextrakt. Die groBten Kastanienflachen weisen auf: 
Toskana 163970, Piemont 107580, Ligurien 97730, Kalabrien 90810, Emilia 53200 ha. 

Vber die Besitzarten fehlt jede zuverlassige neuere Angabe. Man mu.13 
auf die forstliche Statistik yom Jahre 1870 zuriickgehen, um ungefahre Anhalts
punkte zu erhalten. In derselben wurde die Gesamtwaldflache zu rund 5 Mill. ha 
angegeben, wovon entfielen auf die Waldungen des Staates 4%, der Gemeinden 
usw. 43%, der Privaten 53%. - Sieher ist, daB der Staat vor dem Kriege 
kaum noch 150000 ha Wald besaB (3,5%) 2). - Die unverauBerliche Staats
waldflache betrug 1913 52247 ha. Vom Finanzministerium und Kriegs
ministerium wurden 1913 8852 ha verwaltet. 

Der Staatswald zerfiel bis zum Jahre 1910 in zwei Kategorien. Der groBere 
Teil stand unter dem Finanzministerium und war verauBerlich, der kleinere 

1) Annuario statistico Italiano, Roma. - Perona, Jahresbericht im Suppl. zur Allg. 
Forst· u. Jagdztg. 1911, 139. - Bulletin du Bureau des Institutions economiques et sociales, 
publie par l'Institut International d'Agriculture. 2. Annre, Rome 1911. lnlprimerie de 
la Chambre des Deputes, Juliet (Nr. 7) S. 235, Aout (Nr. 8) 251. - Codice Forestale. Rac
colta completa etc. Napoli, Gasa editrice E. Pietrocola, 1907. - L. Piccioli in Internat. 
Agrar-technische Rundschau 1913, 1500. - Salvadori, F., La nuova legge forestale. Imp. 
Donati Parma 1911. - L. Piccioli, Raccolta di leggi forestali 'annotate con 1a giurispru. 
denza, Torino 1909/12. 

a :Nach brieflicher Mitteilung von Prof. Perona in Vallombrosa vom Januar 1912. 

46* 
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Die Waldflachen Italiens. 

Bewal- Hiervon liegen im 
Waldflache dungs- Gebirge I Hlig:/~and I 1000 ha Ebene 

prozent 
°/0 % 

Piemont . 603 20,6 65,0 
I 

28,8 
I 

6,2 
Ligurien . 237 44,9 94,2 5,8 -
Lombardei 386 16,0 63,4 

I 

22,3 

I 

14,3 
Venetien. 281 11,5 69,3 23,3 7,4 
Emilia. 273 13,2 74,7 20,6 4,6 

Norditalien 1780 ! 17,1 70,8 i 22,2 7,0 

Toskana . 877 36,4 37,0 54,4 8,6 
Marken 100 10,3 91,1 8,9 -
Umbrien. 228 23,5 58,0 42,0 -

Rom (Latien) 208 17,2 23,4 54,3 22,3 
Abruzzen und Molise 247 15,0 I 95,6 - I 4,4 

Mittelitalien 1660 23,0 I 50,2 

I 

42,5 
I 

7,3 

Kampania 302 18,5 41,5 49,4 9,0 
Apulien 72 3,8 -

I 
92,0 8,0 

Basilicata 193 19,4 86,0 11,6 2,4 
Kalabrien 346 22,9 36,0 64,0 -
Sizilien 96 3,7 71,9 27,4 0,7 
Sardinien 116 4,8 21,9 63,1 15,0 

Sliditalien 10,2 45,4 49.7 4,9 

Italien 15,9 57,0 36,4 6,6 

Teil unter dem Ackerbauministerium war unverauBerlich (Gesetz 1871 und 1886) 
und wurde von der Forstverwaltung verwaltet. Dieser Unterschied wurde 
durch das Gesetz yom 2. Juni 1910 beseitigt, indem samtliche Staatswaldungen 
fiir unverauBerlich erklart und unter die autonome Staatsforstverwaltungs
behorde (bzw. unter das Ackerbauministerium) gestellt wurden (S. 208). 

Vermutlich wurden nach der Griindung des Konigreiches viele Staats
waldungen wegen der Finanznot des Staates verkauft. Sicher ist, daB nach der 
Aufhebung der Kloster im Jahre 1866 die schonen ausgedehnten Waldungen 
derselben, dann die durch Aufhebung der Feudalitat in Siiditalien und Ent
thronung der Landesherren dem Staate zugefallenen Waldungen groBtenteils 
an Private verkauft wurden (Perona). 

Die Fiirderung der Waldkultur wurde in der letzten Zeit lebhaft betrieben. Die Idee, 
jahrlich in allen Gemeinden ein Baumfest (festa degli atberi) als Nationalfeiertag abzuhalten 
nach dem Beispiel des amerikanischen Arbor day, wurde nur kurze Zeit hindurch verwirk
licht (erstmals Rom 1902). Von weittragender Bedeutung, auch fUr den Ausbau der 
Forstgesetzgebung, war der ForstkongreB zu Bologna 1) im Jahre 1909. Auf demselben 
wurde beschlossen, durch Wort und Schrift eine Propaganda pro silvis ins Leben zu 
rufen. Der ForstkongreB in Florenz 1910 sprach sich allerdings wieder flir eine miiglichst 
geringe Ausdehnung des Forstbannes und fUr eine weitgehende Entschadigung der Wald
besitzer aus. 

Rohe Verdienste um die Rebung del' Waldwirtschaft erwirbt sich der Touring-Club. 
Er veriiffentlichte im Jahre 1910 eine 121 Seiten umfassende Propagandaschrift: ,,11 bosco, 
it pascolo, il monte", die in 100000 Exemplaren gedruckt wurde, mit prachtvollen Ab
bildungen versehen ist und mit groBter Warme den Nutzen des Waldes und die Nachteile 
der Waldverwlistung dem Volke vor Augen flihrt. - Gemeinnlitzige Sahriften gibt auah der 
Reichsforstverein "Pro montibus et silvis" heraus. 

1) Atti del Congresso Forestale Italiano. Bologna 1909. Pubbl. par la Societa. Emiliana 
"Pro Montibus et Sylvis". Bologna 1910. 
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Die Holzproduktion betragt, wenn man (nach Piccioli) die des Hoch
waldes zu 2,5 und des Buschwaides zu 3 fm je ha anschiagt, 5,354 + 7,266 = 
12,620 Mill. fm. Die Holznutzung aus Baumen in, Feldern, Weiden, Hecken usw. 
wird auBerdem auf 6 Mill. fm jahrlich eingeschatzt. 

Eine groBe Rolle spieit die Herstellung von Holzkohle, fiir die nahezu 
die Halfte des Brennholzanfalles verwendet wird. 

Italien ist Holzeinfuhrland. Es betrug die Einfuhr von rohem, be-
schlagenem und gesagtem Holz sowie FaBholz: 

1000 t Mill. Lire 1000 t Mill. Lire 

1893 511 1906 994 93,0 
1897 596 37,8 1907 1162 110,2 
1900 605 54,6 1908 1323 127,5 
1901 633 56,5 1909 1524 147,3 
1902 706 56,8 1910 1534 142,2 
1903 743 60,7 1911 1505 140,0 
1904 794 65,8 1912 1423 138,4 
1905 847 75,7 1913 1348 

Der weitaus groBte Teil wird von Osterreich-Ungarn geliefert, dann von 
den Vereinigten Staaten. 

1m Jahre 1911 um£aBte die Holzeinfuhr 168 724 t Rohholz, 1 317 841 t 
Schnittware und 19095 t FaBdauben. 

Bei einem Umrechnungsfaktor von 2,6 und einer durchschnittlichen Holz
einfuhr von 1,5 Mill. t entsprach die Holzeinfuhr vor dem Kriege einer Rund
holzmenge von 3 900 000 fm. 

Die Einfuhr von Brennholz betragt 160 000 fm; die Einfuhr von Holz
k ohle reprasentiert eine Holzmenge von 650 000 fm, die Ausfuhr von 160 000 fm. 

Der Nutzholzeinfuhr steht auch eine kleine Ausfuhr gegeniiber (etwa 
50000 fro). 

Die Einfuhr von Zellstoff und HolzschliH 

1908 61 663 t 1911 
1909 60012 t 1912 
1910 71 835 t 1913 

(mit Strohzellstoff) betrug 

79671 t 
92785 t 
95600 t 

Die hauptsachlichsten Bezugslander sind Deutschland, Osterreich-Ungam 
und Norwegen. 

Auf Holzschliff entfielen hiervon 1913 nur 9500 t. 
Die Einfuhr von 1913 entspricht einer Nadelholzmasse von 438000 fm. 
Den Holzverbrauch Italiens kann man wie folgt veranschlagen: 
a) Nutzholz. Eigene Produktion 1500 000 fm, Mehreinfuhr mit Zellulose 

und Holzschliff 4338000 fm, zusammen 5 838 000 fm, d. s. je Kopf 0,16 fm. 
b) Brennholz einschlieBlich Holzkohle. Eigene Produktion 11 100 000 fm, 

Mehreinfuhr 630000 fm, zusammen 11 730000 fm, d. s. je Kopf 0,33 fm. 
An Gesamtholzmasse trifft also auf den Kopf der BevOlkerung ein Ver

brauch von 0,49 fm. 

10. Spanien. 
WaldfIache 4866000 ha = 9,6% der Landesflache und 0,25 ha pro Kopf; 

hiervon gehoren dem Staat 5,1 %, den Gemeinden 93,6%, den offentlichen 
Anstalten 0,1 % und den Privaten 1,2%. 

Der Waid (monte) und die Weideflachen zusammen hellien Forstland (terrano 
forestale). Die Gesamtflache dieses Gebietes betragt 10,6 Mill. ha = 21 % der 
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LandesfHiche. Hiervon gehoren dem Staat 4%, den Gemeinden und offent
lichen Anstalten 57% (letzteren ca. 5000 ha) und den Privaten 39% 1). 

Die Waldungen, denen eineoffentliche Bedeutung zukommt (Staats-, Ge
meinde-, Anstaltswaldungen), unterstehen dem Ministerium der offentlichen 
Arbeiten (Ministerio del Fomento), das iibrige Forstland, ob bewaldet oder 
nicht, dem Ministerium fiir Landwirtschaft (M. del Hacienda). 

Die Gemeindeforsten, die die groBte Waldflache einnehmen, leiden unter 
der Volksanschauung, daB jedermann ein Nutzungsrecht auf sie habe. Viel
fach sind sie nur lnit der strauchartigen immergriinen Steineiche (Encina) 
bestockt. Ziegen- und Schafweide, Streunutzung und Brandstiftung durch die 
Hirten sind die Hauptiibel. Zur Gewinnung von Eichelmast werden vielfach 
die Aste abgeschlagen. Niederwaldwirtschaft mit 4-6jahrigem Umtrieb ist 
in groBen Gebieten iiblich. Der Gemeiniewald wird ausschlieBlich gemein
wirtschaftlich, nie fiskalisch genutzt (Allmendwald). 

Bezeichnend ist, daB den groBten Geldertrag nicht das Holz, sondern die 
Waldweide einbringt. 

Man kann drei klimatische Zonen unterscheiden: 1. Nordzone mit einer 
jahrlichen Regenmenge von 1000-1500 mm und mitteleuropaischer Vegetation; 
die Berge sind mit Kastanien, Buchen und Eichen gut bewaldet. 2. Zentral
zone, d. i. eine von allen Seiten von Bergketten eingeschlossene Hochebene 
(zum Teil iiber 500 m hoch) mit hochstens 600 mm wolkenbruchartigen Nieder
schlagen, heiBen Sommern und kiihlen Wintern. 3. Siidostliche Kiistenzone 
mit nur 300mm Niederschlagen und milden Wintern. 

Die herrschenden Holzarten sind Pinien und Eichenarten. 
In der Zentral- und Kiistenzone ist die Landwirtschaft auf kiinstliche Be

wasserung angewiesen. Damit steht die geplante Wiederaufforstung der in 
den meisten Landesteilen ganzlich entwaldeten Berge im Zusammenhang). 

Der einheimische Holzanfall wird von den Waldanwohnern verbraucht. 
Ein Holzhandel auf weitere Entfernungen ist wegen der schlechten Wege aus
geschlossen; nur die Holzkohle kann weiter transportiert werden. Kiefernholz 
kostet in Andalusien einige Peset.as, in Sevilla oder Malaga 200 Pesetas pro cbm. 
1m Kiistengebiet wird fast nur fremdes Holz verbraucht. Eine etwas groBere 
Rolle spielt der Handel lnit Kork, Harz, Seegras. Die Korkwaldungen (Kata
lonien, siidliches Andalusien) sind meist im Privatbesitz. 

Aufforstungen wurden in neuerer Zeit von Bergwerksgesellschaften vor
genommen, um Grubenholz zu erzeugen. 

Die Einfuhr von gewohnlichem Holz iiberwiegt die Ausfuhr bedeutend 
und betragt etwa 700000 fm. Der Wert der gesamten Holzeinfuhr ein
schlieBlich Holzwaren betrug 1909 44,7, 1910 45,8, 1915 40,3, 1916 37,0 Mill. 
Pesetas. Ein groBer Teil der Einfuhr fallt auf FaBdauben und Kistenholz 
(fiir Friichte). 

Die Ausfuhr betrifft in erster Linie Korkholz und feint:! Holzwaren. Unter 
Einrechnung dieser Sorten und aller Faserstoffe ist der Ausfuhrwert groBer als 
der Einfuhrwert. 

11. Portugal. 
Waldflache 713540 ha = 7,8% der Landesflache und 0,12 ha je Einwohner. 
Vber den Besitzstand liegen keine Arigaben vor. Die Staatsforsten gewinnen 

durch Neuaufforstungen an Flache. Die Liegenschaften der Gemeinden mit 
einer Gesamtflache von nahezu 2 Mill. ha sind bis auf wenige Ausnahmeu alles 
landwirtschaftlichen Anbaues und Waldbestandes bar trotz der friiheren strengen 

1) Revue des eaux et for~ts 1908, 532, 553. 
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Gesetze. "Die Axt des Holzhackers, der ausgedehnte Weidebetrieb, die durch 
Schafer verursachten Waldbrande haben alles zerstort." Dazu kommt die Ver
wiistung des Waldes durch die Stechginsternutzung (Diinger) 1). 

Durch den TajofluB wird die siidliche und nordliche forstliche Zone getrennt. 
Erstere ist eben, niederschlagsarm und warm, daher herrschen die immergriinen 
Eichen vor. Die nordliche Zone umfaBt das Gebirge mit haufigeren Nieder
schlagen; hier herrscht die Strandkiefer Yor, da;lu kommen die Edelkastanien 
und sommergriinen Eichen. 

Die wichtigsten Baumarten nehmen an der Waldflache folgende Prozent
satze ein: Pinus maritima und weniger die Pinie 47,7%, Steineiche 22,5, Kork
eiche 20,4, Edelkastanie 5,3, Stieleiche (Qu. ped.), Pyrenaische (Qu. Toza) und 
Lusitanische Eiche 4,2 %. 

Die Hauptholzart ist Pinus maritima, auch wegen ihrer Erzeugung von 
Grubenholz, Harz und wertvollem Samen (bis 1200 m MeereshOhe). 1m Norden, 
wo der Besitz sehr zerstiickelt ist und intensiver Ackerbau getrieben wird, dann 
in der Nahe von Lissabon und der dichtbevolkerten Gegenden herrscht der 
sog. Lichtwuchsbetrieb, d. h. die Baume werden bis auf 4-5 Astquirle auf
geastet, um Brennholz zu gewinnen, namentlich fUr die Backereien.. Der Licht
betrieb begiinstigt auch den Wuchs des Stechginsters, der als Diinger verwendet 
wird. In der Mitte des Landes herrscht Kahlschlag im 4O-60jahrigen Umtrieb. 

Die immergriinen Eichen und die Korkeichen rentieren . siidlich des Tajo 
hauptsachlich durch den Mastertrag fiir Schweine. Die Entrindung der Kork
eiche erfolgt in der Ebene alle 9-10 Jahre, an den Berghangen alle 11-12 Jahre. 
Beide Eichenarten werden zur Holznutzung nur gefallt, wenn sie im Mast- und 
Korkertrag nachlassen; vorher werden sie auf Brennholz ausgeastet. 

Die sommergriinen Eichen werden im Niederwaldbetrieb (10-12 Jahre) 
bewirtschaftet zur Lohrinden- und Holzkohlengewinnung. 

Die Edelkastanie liefert im 25-30jahrigen Umtrieb. Werkholz und FaB
dauben, auch FaBreife und Flechtmaterial, auBerdem die Friichte. Sie droht 
aber in Portugal wie im ganzen Mittelmeergebiet zu verschwinden wegen eiIier 
noch nicht erforschten Krankheit. Auslandische Holzarten werden in neuerer 
Zeit viel angebaut, darunter Eukalyptus. 

Die Holzeinfuhr iibersteigt dem Werte nach die Ausfuhr. Einfuhr 1910 
7,375, Ausfuhr 4,917 Mill. M. Dazu die Korkausfuhr von 20,272 Mill. M. 

Eine groBe Rolle spielt die Herstellung von Holzkohle in den Gemeinde
waldungen. Dieselbe wird meist nach Spanien (Galicien) verkauft oder gegen 
Salz, Mais usw. vertauscht. 

Durch Gesetz yom 23. Mai ·1911 wurde auf die Ausfuhr von Grubenholz, 
welches fast ausschlieBlich nach England geht, ein Zoll von 150 Reis pro Tonne 
(= 0,68 M.) gelegt .. Ein Teil des Ertrages wird fUr die Waldpropaganda ver
wendet. 

12. Niederlande. 
Die Waldflache betrug 1903 253 926 ha = 7,8 % der Landesflache und 

0,04 ha pro Kopf der Bevolkerung. Dem Staate gehOrten 14300 ha,. wovon 
der groBte .Teil aufgeforstete Heiden und Diinen sind. 

Das Nadelholz iiberwiegt. Es tre££en auf den reinen Kiefernwald 122000 ha, 
auf sonstigen Hochwald 26100 (Eichen, Buchen, Fichten, Tannen, Kiefern), 
Eichenschalwald 45 500 ha, sonstigen Niederwald 44 700 ha, Weidenkulturen 
13300 ha . 

. 1) Borges, Chef der Forsten in Lissabon, in Intern. Agrartechn. Rundschau 1913, 
858. - Daselbst 1915, 107. - Leonhard, Jahrb. f. Nationalokonomie u. Statisbik 1911, 61. 
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Die Waldflache vermehrt sich durch Aufforstungen, die sich die Gesellschaft 
"Nederlandsche Heide Maatschappij" zur Aufgabe stellte, standig. Auch der 
Staat und die Gemeinden fOrdern die Aufforstungen. 

FUr die Dauer der Kriegszeit wurde das Gesetz vom 4. September 1917 er
lassen, demgema.B. das Abholzen von Waldern und anderen Baumbestanden 
verboten werden konnte. 

Der Schwerpunkt der niederlandischen Forstwirtschaft liegt in seinen 
Kolonien (Java). 

Es betrug die Holzeinfuhr und -Ausfuhr in 1000 Tonnen: 
Einfuhr Ausfuhr Mehreinfuhr 

1890 
1895 
1900 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 

861 350 511 
1145 510 635 
1738 939 799 
2234 1231 1003 
2517 1390 1127 
2408 1540 868 
2792 1783 1009 
2577 1582 995 

Die Ausfuhr betrifft fast ausschlie.Blich den Transithandel. Holland 
bezieht auslandisches Holz, um es veredelt wieder auszufiihren. Au.Berdem 
geht ein Teil des iiberseeischen Holzes iiber Rotterdam nach Deutschland 
(via Rhein) usw. Umgekehrtgeht auch deutsches Holz iiber Holland nach Eng
land und die Kiistengebiete. Die Hauptzentren des Holzhandels sind Rotter
dam und Amsterdam. Die deutschen Hollanderflo.Be wurden friiher in Dordrecht 
aufgelOst, in neuerer Zeit werden sie meistens schon von den kleineren Hafen 
oberhalb Dordrecht aus verschickt. 

Ein besonderer Einfuhrartikel sind die sogenannten Pfahle, die zur Fundierung 
der Gebaude auf dell MarschbOden dienen und gro.Btenteils von Deutschland 
geliefert werden. 

Der Eigenverbrauch Hollands an fremden Nutzhtilzern hat sich von 1900 
bis 1909 nicht wesentlich geandert. Er betrug etwa2 Mill. cbm, in Rundholz 
ausgedriickt. 

13. Danemark. 
Waldflache 333000 ha - 8,5% der Landesflache und 0,12 ha pro Kopf 

der BevOlkerung. 
1m Jahre 1899 wurde die WaldfIiiche zu 241430 ha = 6,3% der LandesfIiiche an

gegeben 1). 
Die Insein SeeIand, Bornholm, Laaland·FaIster und Fiinen tragen 120055 ha = 49,7% 

der Waldfliiche und 9,3% der LandesfIiiche; die andere HiiIfte mi~ 121375 ha entfiillt auf 
Jiitland, d. 8.50,3% der Waldflache und 4,8% der LandesfIache. 

Es treffen von der Gesamtwaldfliiche auf die Buche 106606 ha = 44,2%, auf anderes 
Laubholz 36249 ha = 15,0%, auf Nadelholz 91450 ha = 37,9%, auf Gestriipp 7125 ha = 
2,9%. . 

Die Staatsforste umfassen 57481 ha = 23,8% der Gesamtwaldflache. Hiervon Iiegen 
45,8% auf den diinischen InseIn, 54,2% auf Jiitland. Nichtholzboden sind 6,8%. Von der 
Staatswaldflache sind bestanden mit Laubholz (Buche) 16879 ha = 29,3%, mit Nadel. 
holz 19967 ha = 34,8%, unbestockt 16729 ha = 29,1%, Nichtholzboden 3907 ha = 
6,8%. Der hohe Anteil des unbestockten Waldareals riihrt von den HeidefIiichen auf 
Jiitland und Bornholm her. 

Danemark mit Jiitland hatte um 1860 737500 ha unproduktives Gelande, 
wovon 579000 ha auf Heiden, 57 000 ha auf Diinen und 102 000 ha auf Siimpfe 

1) Zeitschr. f. Forst. u. Jagdw. 1900, 428 u. Schw. Zeitschr. 1. Forstw. 1899, 169 nach 
von Gyldenfeld t, Tilloeg til Statistiske Oplysninger om Statsskovene i Danmark 1899. 
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treffen. Der gr6Bte Teil hiervon soIl friiher bewaldet gewesen sein. Eine 1866 
gegriindete gemeinniitzige Gesellschaft macht sich die Kultivierung dieser 
Odlandereien zur Aufgabe. Der Staat steuert l/Z Mill. Kr. bei. Bis 1912 hat 
die Gesellschaft fiir sich 6762 ha aufgeforstet und sonst der Kultur zuge
fiihrt. Durch Unterstiitzung verschiedener Grundeigentiimer wurden auBerdem 
48000 ha Wald begriindet. Als Holzarten wurden gewahlt: die erst 1764 durch 
G. von Langen eingefiihrte WeiBtanne, die sich auBerordentlich bewahrt hat, 
auBerdem Bergkiefer und Fichte. - Die Nadelh6lzer wurden erst gegen Ende 
des 18. Jahrhunderts eingefiihrt. 

Danemark ist Holzeirifuhrland. Die Ausfuhr ist sehr gering. Der Masse 
nach betragt die Einfuhr von Holz und Holzwaren etwa 800000 fm. 

14. Belgien. 
Die WaldfHiche betrug 19lO 540376 ha = 18,3% der Landesflache und 

0,07 ha je Einwohner. Dem Staate gehorten 32353 ha = 6%, den Gemeinden 
170043 ha = 31,5%, offentlichen Anstalten 6660 ha = 1,2%, den Privaten 
331 320 ha = 61,3%. 

Am starksten bewaldet sind die Provinzen Luxemburg (41 %) und Namur 
(31 %), am geringsten Flandern. 

Die Gesamtwaldflache betrug 1846 485666 ha. Durch &dungen sank sie bis 1866 
auf 434596 ha herab. Durch Aufforstungen oder Gemeinde. und Privatgriinde, namentlich 
von 1880 ab, wurde die jetzige Flache erreicht. 

Von 1906 bis 1910 kaufte der Staat 1847 ha um 2,655 Mill. Fr. an. 
Von den Staatswaldungen wurden verkauft: von 1814-3037756 ha um 28,06 Mill. Fr. 

(pro Hektar 743 Fr.), von 1830-80 15489 ha um 25,12 Mill. Fr. (pro Hektar 1621 Fr.), 
von 1814-80 also 53245 ha um 53,18 Mill. Fr. Von dieser FIache wurden 20205 ha ge· 
rodet, die nach Aufzehrung des Humus zu oden Griinden wurden, .. 33 040 ha sind Wald 
geblieben. - Aufforstungsfahig sind im ganzen noch 200 000 ha Odland. 

Von der Gesamtwaldflache treffen 71,1% auf Laubholz, 28,9% auf 
N adelholz (vorwiegend Kiefer). Von der Laubholzflache treffen 56% auf 
Mittelwald, 31 % auf Niederwald und 13% auf Hochwald. Sehr verbreitet 
ist der Eichenschalwald, dessen jahrliche Rindenproduktion auf 500 000 Zentner 
veranschlagt wird 1). 

Die jahrliche Holzproduktion der Waldungen Belgiens wird auf 
2147'000 fm veranschlagt, d. s. pro Hektar 4,12 fm. Hiervon sind 814000 fm 
oder 40% Nutzholz. Der Nutzholzanfall von Baumen auBerhalb des Waldes 
(StraBen, Kanalen usw.) wird jahrlich auf 2lO 000 fm geschiitzt. 

Belgien ist nicht imstande, seinen Holzbedarf selbst zu decken. Der Ver
brauch an Grubenholz allein betragt tiber 1 Mill. fm. Derselbe ist besonders 
groB, weil der Abbau der Steinkohlenbergwerke nicht besonders ergiebig ist. 

Der Menge nach betragt die Holzeinfuhr etwa 21/2 Mill. fm. - An Gerb
rinde wird ungefahr ebensoviel eingefiihrt wie ausgefiihrt. 

Sehr bedeutend ist der Durchfuhrverkehr von Holz (Antwerpen). 

15. Luxemburg. 
Waldflache (1913) 84000 ha = 33% der Landesflache und 0,32 ha pro 

Einwohner. 
Hiervon gehOren 29874 ha Gemeinden und K6rperschaften, 54000 ha 

Privaten, davon 2709 ha Kronwald. Der Staatswald (1814 noch 5000 ha) wurde 
durch Gesetz von 1822 verauBert. Nunmehr wird die Neubildung von Staats
wald angestrebt (1913 645 ha). 

1) Bulletin de la Societe Centrale Forestiere de Belgique. 



730 Holzhandel und Holzproduktion. 

Die Buche, gemischt mit Traubeneiche und Hainbuche, nimmt 3/4 der Wald
fliiche ein. Das Nadelholz, Fichte, Kiefer, Tanne, Strobe, Schw/lrzkiefer, wurde 
erst um 1840 angebaut (zur.Zeit 8600 ha). Seiner Verbreitung widerstreben die 
Gemeinden, die noch die Brennholzwirtschaft bevorzugen. Der Hochwald 
iiberwiegt. Der Mittelwald ist in den Gemeindewaldungen vertreten Eine 
bedeutende Rollespielt der Eichenschiilwald,der die Hauptbestockung der 
Privatwaldungen bildet. 

16. Die Balkanstaaten. 
Die Balkanstaaten Serbien, Rumanien, Bulgarien, Griechenland, Montenegro, 

die friihere europaische Tiirkei sowie Bosnien und Herzegowina haben das 
gleiche forstliche Schicksal. Ihre Forstwirtschaft leidet unter den Nachwirkqngen 
der tiirkischen Herrschaft, die keinen strengen Eigentumsbegriff kennt und die 
Besitzstandsverhaltnisse verwirrte. Dadurch wird der naive Volksglaube wach 
erhalten, daB der Wald ein freies Gut sei. Diese Naivitat hat dann die weitere 
Folge, daB dem Volke das BewuBtsein der Verantwortlichkeit gegeniiber der 
Pflege des Waldes fehlt, daB seine Leistungsfahigkeit fUr unerschOpflich gilt 
und jedermann seine Bediirfnisse aus ihm nach Belieben deckt. 

Diese Raubwirtschaft wird gestiitzt durch die parlamentarische Partei
politik, die den Vollzug der Gesetze abschwacht und verhindert, die schlecht 
bezahlten und in ihrer Mehrzahl fachlich nicht geniigend vorgebildeten Forst
beamten zu ihren Kreaturen macht und anstatt Taten nur Worte fiir die 
Forderung des Forstwesens kennt. Die Balkanstaaten bieten das charakte· 
ristische Beispiel der Folgen einer ziigellosen Parlamentsherrschaft fiir das 
Schicksal des Waldes. 

Weiterhin aber erschweren die primitiven Wirtschttftsverhaltnisse das 
Emporkommen der Waldwirtschaft. Der extensive unq. technisch zuriick
gebliebene Landwirtschaftsbetrieb ist auf die Waldweide angewiesen und in 
erster Linie auf die Ziegenweide, die als Quelle allen Dbels zu betrachten ist. 
Der Hirte sengt, brennt und rodet. Wird der erschopfte landwirtschaftliche 
Boden ertraglos, dann sucht man neuen besseren durch Waldrodung zu ge
winnen. Die meisten Nutzungen erfolgen unter Berufung auf einen Rechts
anspruch, der in cler Regel nur auf die lange Dauer der miBbrauchlichen Ubung 
begriindet ist. 

Durch den Krieg, den Bulgarien, Serbien, Griechenland und Montenegro 
am 17. Oktober 1912 der Tiirkei erklarten und der mit einem Krieg unter den 
Verbiindeten selbst im Jahre 1913 endete, wurden auf dem Balkan groBe Terri
torialverschiebungen herbeigefiihrt, noch mehr aber durch die Folgen des Welt
krieges, in dem Bulgarien, Griechenland und die Tiirkei dem Deu.tschen Reiche 
treue Freunde waren. 

Die nachfolgende Darstellung bezieht sich auf den Territorialbestand vor 
dem Jahre 1913. 

A. Rumanien vor 1913 1). 

Waldflache 2759930 ha, d. s. 21 % der Landesflache und ca. 0,40 ha pro 
Einwohner. Hiervon: Krone 71 401 ha = 2,6%, Staat 1069703 ha = 38,7%, 
Gemeinden und offentliche Anstalten 125 985 ha = 4,6%, Private 1 492 841 ha = 

1) Rumanien 1866-1906. Herausg. vom Ministerium fiir Landwirtschaft, Industrie, 
Handel und Domanen. Bukarest 1907 (deutsch). - Notices sur les for6ts du Royaume 
de Roumaine. Ministere de l'agriculture etc. Bucarest 1900. - Notice sur Ie Domaine 
de la Couronne de Roump,ine. Pour l'exposition universelle a Paris. Bucarest 1900. - Die 
Forstwirtschaft der rumanischen Krondomane von Scheidemann in Mitt. d. Deutschen 
Forstver. 1906, 69. 
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54,1 %. Die eigentliche HolzbodenfUiche ist aber hei allen Besitzarten um 
mindestens 15% geringer, so daB nach anderen Angaben nur 2282000 ha als 
Waldflache zu betrachten sind. Die Vermessung ist noch nicht vollendet. 

Bewaldungsprozente der Distrikte: Neamtzu 45,5, Valcea 43,1, Gorj 41,1, MusceI 
40,1, Bacau 38,3, Suceava 35,6, Putna 34,2, tibrige Karpathendistrikte 28,5-15,5, Siret 
und Pruthhtigelland 15-10, in der Ebene Vlashca 10,1, Dolj 9,4, Olt 9,3, Covurlin 9, mov 7,9, 
Romanatz 6,6, ferner Braila 1,7 (geringstes). 

Rumanien ist aus seinem verlorenen Krieg als vergroBerter Staat hervor
gegangen. Nach neuesten Angaben betragt die Waldflache des neuen Rumanien 
6 971 856 ha; hiervon treffen auf das alte Konigreich 2 081 730 ha, auf Sieben
biirgen 4 189540 ha, die Bukowina 451 221 ha und Bessarabien 249 365 ha. 

Staatswaldungen. Die meisten Staatswaldungen stammen von der 
1859 begonnenen Sakularisation des Kirchengutes her; sie sind iiber das ganze 
Land verteilt, nahezu 2fs liegen aber im Gebirge (Karpathen), im Distrikt 
Neamtzu aHein 148000 ha. In der Niederung ist die groBte Staatswaldflache 
im Distrikt Tulcea (Dobrudscha) mit iiber 100000 ha. Die Kronforste liegen 
hauptsachlich in den Karpathendistrikten (Suceava 40 000 ha, Neamtzu 
12500 ha). 

Im Jahre 1907 wurden von den Staatswald ungen nur 209 000 ha = 23% auf Grund 
eines Wirtschaftsplanll/! regelrecht genutzt. Produktiv sind von den Staatswaldungen 
918825 ha. Die Roheinnahme aus den Staatswaldungen betrug 18963,700,19127,000 Mill. 
Fr., die Reineinnahme 2,362 und 4,210 Mill. Fr. 

Die Leitung des Forstwesens steht dem Minister ftir Landwirtschaft und Domanen 
zu. Ihm sind zwei forstliche ZentralbehOrden unterstellt: 

a) Die Waldkasse, begriindet durch Gesetz yom 30. Marz/12. April 1910. Bis dahin 
bestand im Ministerium eine Forstdirektion. Sie stellt die oberste ForstverwaltungsbehOrde 
und forstliche Finanzstelle vor und ist die vorgesetzte Stelle aller staatlichen Forstbeamten 
und der Forstschule. Ihr obliegt die Leitung des Staatsforstbetriebes im ganzen Umfang, 
vor allem·auch die Vermehrung der Staatswaldflache durch Ankauf von Privatwaldungen 
und Neuaufforstungen. Sie besitzt juristische Personlichkeit und kann Prozesse fiihren. 
An der Spitze steht ein auf 10 Jahre ernannter Verwalter (Casei Padurilor) und ein aus 
sieben Mitgliedern bestehender Verwaltungsrat, die auf fiinf Jahre yom Konig ernannt 
werden. Darunter befindet sich ein Mitglied des Verwaltungsrates der Ruralkasse, des 
hOheren Landwirtschaftsrates und des Vorstandes der Bukarester Hospitaler; auBerdem 
Advokaten und GroBgrundbesitzer. 

Der Verwalter ist gehalten, aIle einschlagigen Fragen dem Verwaltungsrat zur BeschIuB
fassung zu unterbreiten. Da die Forstorganisation auf dem System der Zentralisation be
ruht, iet diese oberste Forstbehorde mit einem groBen Beamtenapparat ausgestattet. Dem 
Kassenverwalter assistiert ein Landforstmeister. 

b) Der forsttechnische Rat, bestehend aus fiinf vom Konig aus der Reihe der hoheren 
Forstbeamten ernannten Mitgliedern und vielen Hilfsarbeitern.Derselbe war fmher nur 
begutachtendes Organ in Forstpolizeiangelegenheiten der privaten und offentlichen Wal
dungen. Durch das Forstgesetz von 1910 wurde seine Kompetenz erweitert, indem er auch 
tiber aIle rein forsttechnische Fragen in den Staatswaldungen sich gutachtlich zu auBern 
hat. AuBerdem obliegt ihm die Ausscheidung der Schutzwaldungen. Er ist das eigentliche 
forsttechnische Arbeitsorgan. 

Holz- und Betrie bsarten. Die Moldau und die Wallachei waren im 
17. Jahrhundert noch mit wertvollen Eichenwaldern bestockt. Die Verwiistung 
der Waldungen ist zuriickzufiihren auf die Ausnutzung durch die Tiirken, auf 
den Umstand, daB die StraBen der groBeren rumanischen Stadte mit ganzen 
behauenen Stammen belegt wurden und auf die Kriege. 1m Gebirge sind die 
Nadelholzbestande der ungeteilten Bauernwaldungen (mosneni) und die kleinen 
Privatwaldungen verwiistet; die Walder des Staates, der offentlichen Anstalten 
und des GroBbesitzes sind in gutem Zustande. In der Hiigelregion (250-800 m) 
wird Quercus robur und Qu. conferta in groBeren Dimensionen immer seltener. 
In der Ebene sind fast aIle Walder, auch die des Staates, erschOpft. Die Wald
£lache vermindert sich fortwahrend durch Rodungen, namentlich die Privat
waldflache. 
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Das Laubholz iiberwiegt. In den Staatswaldungen nimmt die Eiche 31 %, 
Buche 26%, Nadelholz 16%, anderes 27% ein. Dieses Verhaltnis trifft im all
gemeinen auch auf die iibrigen Waldungen zu. Die groBten Holzvorrate liegen 
in den Buchenwaldungen. 

Die Baumgrenze liegt bei 1800 m. Von 1000-1800 m Fichte, weiter nach 
unten mit WeiBtanne gemischt; zwischen 700 und 1000 m WeiBtanne mit 
Buche, nach unten Buche rein (Buche namentlich im Westen, in Oltenien). Am 
FuBe des Gebirges, bei 700 m Hohe, taucht die Eiche auf (Qu. robur und con
ferta), die die Buche zu verdrangen sucht. In der Walachei, Dobrudscha und 
teilweise in der moldauischen Hochebene herrscht die Stieleiche vor, teilweise 
rein, auch mit Qu. cerris. Auch aIle anderen Laubholzer kommen vor. Die 
Kiefer spielt keine Rolle. Mit groBem Erfolg wurde seit 1884 die Akazie auf 
dem Sandboden des Baragan und der Dobrudscha kultiviert. In der Ebene und 
in der Hiigelregion herrscht der Mittel- und Niederwaldbetrieb vor; Auch in 
den Staatswaldungen auf 2/3 der Fliiche; der Rest, hauptsachlich Gebirgs
waldungen, steht im Hochwaldbetrieb (300 fm Ertrag an Handelsholz). 

Boden und Klima sind fUr die Waldkultur sehr giinstig; bei 80jahrigem 
Umtrieb liefem Buche, Eiche, Tanne und Fichte schon sehr hohe Ertrage. Die 
Kiefer gibt wegen zu raschen Wuchses schlechtes Holz und leidet unter Schnee. 

Holzbilanz. Rumanien ist ein ausgesprochener Agrarstaat, fUr den die 
Getreideausfuhr eine Lebensfrage ist. Sie stieg von 171 Mill. Fr. im Jahres
durchschnitt 1881/85 auf 402 Mill. Fr. 1906/10, d. s. 80% des gesamten Aus
fuhrwertes. Der agrarische GroBgrundbesitz ist iiberwiegend, der kleine Bauer 
ist bettelarm. "Rumanien hat den fruchtbarsten Boden derWelt, aber die 
armsten Bauem der Welt." Nach der Getreideausfuhr kam 1906/10 in weitem 
Abstand die Petroleumausfuhr mit Derivaten mit 39 Mill. Fr. und an dritter 
Stelle die Holzausfuhr mit 27 Mill. Fr. Die Holzindustrie wurde seitens der 
Regierung machtig begiinstigt, 1909 bestanden ll5 Sagewerke. Der Holzhandel 
ist in Handen von groBen Gesellschaften (1910 15 Holzgesellschaften mit 43 Mill. 
Fr. Aktienkapital). 

Bis 1886 war die Einfuhr groBer als die Ausfuhr. Seit 1887 iibersteigt die 
Ausfuhr die Einfuhr, ausgenommen das Jahr 1893. 

Zwei Ereignisse veranlaBten jeweils die sprunghafte Erhohung der Aktiv-
bilanz: . 

a) Der Zollkrieg Rumaniens mit Osterreich-Ungarn vom Juni 1886 bis 1891. 
Infolge desselben wurde die osterreichisch -ungarische Holzeinfuhr zuriick
gedrangt (von 13,8 Min. Fr. 1880/85 auf 4,1 Mill. Fr. 1886/91) und mit der 
AufschlieBung der rumanischen Forste durch die sich entwickelnde Holz
industrie begonnen. 

b) Der griechisch-tiirkische Krieg im Jahre 1896. Da infolgedessen der 
Holzabsatz nach Griechenland, Tiirkei und Agypten stockte, wurde das Holz 
auf dem Seeweg Galatz-Schwarzes Meer, Dardanellen, Mittelmeer bis Rotterdam 
und in die deutschen Rheinhafen befordert und damit ein neues Absatzgebiet 
eroffnet. 

Die Bestimmungslander sind: O.sterreich -Ungarn, Niederlande-Deutschland, 
Italien, Tiirkei, Frankreich, Bulgarien, Agypten, Griechenland. 

Der bedeutendste Ausfuhrartikel sind Nadelholzschnittwaren. Auch das 
Buchenholz kommt in neuerer Zeit fUr die Herstellung von Schwellen, Kisten
brettern, FaBholz fiir Petroleum, Zement Usw., Parkett zur Geltung, doch geben 
die zu alten Biiumenur eine geringe Nutzholzausbeute. 

Der Masse nach betrug die Holzausfuhr in 1000 t: 1881/85 101; 1886 bis 
1890 88, 40, 44, 49, 57; 1891/95 48, 1886/90 129, 1901/05 374, 1906 426, 1907 
382, 1909 474, 1912 318, 1913 384. 
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Die Einfuhr betrug in den letzten Jahren vor den Kriegen 75 Tausend t. 
Fiir die FloBerei kommen hauptsachlich Siret mit dem NebenfluB Bystritza 

und Pruth in Betracht. Ersterer miindet oberhalb, letzterer unterhalb Galatz 
in die Donau. Auf dem Pruth gelangt auch Holz aus Ostgalizien und der Buko
wina nach Galatz, um dort verschnitten und auf dem Seeweg exportiert zu 
werden. 

Fiir den Export kommen der Seehafen in der Donau Galatz (auch Braila) 
und der Seehafen Constanza in erster Linie in Betracht. Das Holz wird vielfach 
als Oblast und Beiladung der Getreideschiffe verfrachtet. Weil die Schiffe 
mangels groBer Einfuhr leer oder gering belastet in die rumanischen Hafen 
kommen, sind die Schiffsmieten verhaltnismaBig teuer. 

Erschwert wurde die Holzzufuhr zu den Exporthafen durch die geringe 
Leistungsfahigkeit der Eisenbahnen (Wagen- und Lokomotivmangel usw.). 

Zum Schutz der stark dezimierten Eichenvorrate wurde 1911 ein Ausfuhr
zoll auf Eichenholz von 8 Fr. £iir 100 kg einge£iihrt, auf NuBbaumholz von 
12 Fr. 

B. Bulgarien vor 1913. 
Vor dem Balkankrieg betrug die Waldflliche 3041324 ha = 31,6% der 

Landesflache und 0,70 ha pro Kopf. Hiervon gehOrten dem Staat 902 816 ha = 
29,7%, Gemeinden 1565242 ha = 51,5%, Stiftungen (darunter Rilakloster) 
53629 ha = 1,7%, Privaten 519637 ha = 17,1%1). 

Die Staatsforste liegen hauptsachlich im Balkan, Rila- und Rhodopegebirg 
und im siidostlichen'Schwarzmeergebiet (438 Komplexe), die Gemeindeforsten 
(2966 Komplexe) mehr im Siiden und Westen, die Privatforsten zerstreut im 
Flachland (GroBwaldbesitz fehlt). 

Von der Gesamtwaldflache liegen in einer Hohe bis zu 400 m 1,402MHI. ha, 
von 400-1000 m 0,994, von 1000-2000 m 0,645. Auf Hochwald treffen 39%. 
auf Nieder- und Mittelwald 61 %. Das Vtubholz iiberwiegt das Nadelholz. 

Der Wert aller Waldungen wurde zu 600 Mill. Fr. angeschlagen. 
Eiche in ausgedehnten reinen Bestanden im Osten und Stidosten, Buche steht in zweiter 

Linie (hauptsachlich im Balkan) und geht weiter nach Westen; Esche und Ulme in reinen 
Besmnden in dem lange Zeit milimrisch bewachten Wald Longos (4450 hal. Reine Kiefern· 
und Fichtenbesmnde tiberall im Sliden und im Gebirge (auch Pinus Peuce). Ausgedehnte 
Fllichen bedeckt Rhus glabra (Sumach); Blatter und Rinde Gerbmaterial. 

Holzbilanz. Der Waldflliche und Bevolkerungsziffer nach mii.Bte Bulgarien 
ein Holzausfuhrland sein. Wenn tatsachlich die Einfuhr die Ausfuhr iiberwiegt, 
so liegt der Grund hierfiir darin, daB groBe Waldgebiete dem Verkehr nicht auf
geschlossen sind und das Laubholz, namentlich die Nieder- und Mittelwald
wirtschaft, vorherrscht. 

Die Einfuhr und Ausfuhr von Nutzholz, Brennholz, Holzkoblen und 
Holzwaren betrug (Tabelle S. 734): 

Von der Ausfuhr trifft ein erheblicher Teil auf Brennholz und Kiefern
schwellen, dann auch auf Sumach und NuBbaumholz. Bei der Ein- und Aus
fuhr spielt 4as weiche Rundho~ eine groBe Rolle. 

Die Einfuhr kommt aus 0sterreich, Rumanien und Tiirkei, die Ausfuhr 
geht hauptsachlich nach der Tiirkei (Rundholz, Brennholz, Schwellen, Holz
kohlen). Die Haupteinfuhrhafen sind Varna und Burgas am Schwarzen Meer 
und Somorit an der Donau. 

Die Mehreinfuhr betragt. etwa 120000 fm, in Rundholz ausgedriickt. 

1) Weill in Osterr. Forst· u. Jagdztg. 1913, 106. - Stat. Jahrb. f. Bulgarien 1910. -
Scheidemann, Mitt. d. Deutschen Forstver. 1903, 126; 1906, 66. - Schwappach, 
Zeitschr. f. Forst- und Jagdw; 1908, 446. - Aullerdem schriftliche Mitteilungen von 
Th. J(umanoff (1910). 
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Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr 
Jahr Jahr 

1000 t IMill. Fr. 1000 tiMiD. Fr. 1000 t IMill. Fr. 1000 t IMill. Fr. 

1888 27 3,1 10 0,65 1902 23 1,1 22 1,33 
1889 33 3,0 II 0,56 1903 32 1,4 30 I,ll 
1896 54 3,0 17 0,71 1904 43 2,4 14 0,84 
1897 56 2,8 13 0,71 1905 88 4,7 11 0,69 
1898 61 3,1 21 0,92 1906 65 3,6 12 0,70 
1899 41 1,9 22 0,73 1907 54 3,5 13 0,55 
1900 19 0,9 26 1,02 1908 61 4,5 19 0,67 
1901 - 1,4 - 1,38 

C. Serbien vor 1913. 
WaldfIache 1 529000 ha = 31,6% und 0,53 ha pro Kopf. 1m Besitze des 

Staates sind 561 000 ha = 36,7%, der Gemeinden 654000 ha ~ 42,7%, Kirchen 
und Kloster 17000 ha = 1,1%, der Privaten 297000 ha = 19,5%. - Das 
statistische Jahrbuch von 1907 gibt die Waldflache nur zu 845007 ha = 17,5% 
der Landesflache an 1). 

Am waldreichsten sind die Kreise Golubatz, Pascharevatz, Negotin, Czupria 
Wranja, in welchen noch groBe geschlossene Waldkomplexe stocken, femer 
Waljevo, Uschitza, Tscharzak und Kruschewatz; waldarm Belgrad, Semendria 
und der an Bulgarien grenzende Teil, wo die meisten Forste in den Tiirken
kriegen und im serbisch-bulgarischen Krieg zerstort wurden. - Ein groBer 
Staatswaldkomplex von 120 000 ha liegt zwischen Porecka Recka, Donau, 
Despotovac und Boljevac. 

Das Laubholz nimmt 85,5%, die Buche allein 60% und Eiche 20% der 
Gesamtwaldflache ein. Letztere namentlich im Toplicaer Kreise. Das Nadelholz 
findet sich hauptsachlich im Siidwesten. - Bis zu 500 m nur Nieder- und Busch
walder. Die Eichel- und Buchelmast fur die Schweinezucht spielt eine besondere 
Rolle. Die Eichenwirtschaft dient weniger der Holzproduktion als der Mast
gewinnung. 

In den Staatswaldungen sind 55% mit Buche, 25% mit Eiche (Qu. pe
dunculata, sessiliflora, pubescens, conferta, cerris), 5% mit sonstigem Laub
holz und 15% mit Nadelholz (Tanne, Fichte, Kiefer, Schwarzkiefer, Pinus 
omori,ca) bestockt. ' 

Serbien ist Holzeinfuhrland, obwohl es seiner Waldflache nach Ausfuhr
land sein sollte. Der Grund hierfiir liegt in der ungeordneten Forstwirtschaft, 
dem Vorherrschen der Buche und den Transportschwierigkeiten. 

Unter der Einfuhr ist viel Brennholz. 
Die Holzindustrie ist sehr gering entwickelt. 

Kinigreich der Serben, Kroaten und Siowenen (dugoslawlen). 
Der neue Staat Srbsko-Horvatsko-Slovinsko (S.-H.-S.), unoffiziell auch 

Jugoslawien (Siidslawien) genannt, umfaBt Serbien, Montenegro, Bosnien und 
Herzegowina, Dalmatien, Kroatien und Slawonien, Vojvodina und Slowenien, 
auBerdem serbische Komitate im siidlichen Ungarn (Banat) und Gebiete am 

1) Wasitsch, Unsere Walder. Belgrad 1904. - Dudan iIi Osterr. Vierteljahrsschr. f. 
Forstw; 1904, 297. - Berichte'tiber Handel und Industrie. Berlin 1904, Heft 10 (auch 
Forstgesetz). - Handelsarchiv 1904, II, 208. - Printz, Zeitschr. des steiermarkischen 
Forstvereins 1909. - Osterr. Konsularbericht in "Continentale Holzzeitung" 1909, 427. 
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Balkan (Mazedonien). lstrien fiel an Italien. Die Landesflache solI 25 MiU. ha, 
die Einwohnerzahl 12 Millionen betragen. 

Nach Angaben vom Jahre 1919 soU die Waldflache des neuen Staates 
7880000 ha sein, wovon dem Staat 39% gehoren 1). 

Der iiber 200 ha groBe Privatwaldbesitz ist zur Enteignung durch den 
Staat. bestimmt. 

Yom Karstgebiet (S. 252) ist der groBere Teil an Jugoslawien, der kleinere 
an Italien gefaUen. 

Slowenien nennt man das friihere osterreichische Gebiet des siidlichen 
Karnten, Siidsteiermarks, Krains und Teile von lstrien. Die Gesamtlandesflache 
betragt 1592200 ha, die Waldflache 677 686 ha = 42,5%. Hiervon gehOren 
dem Staat und den Fonds 3,11 %, den Landern, Bezirken,· Gemeinden, Genossen
schaften, Stiftungen, Kirchen usw. 5,83%, den Fideikommissen 5,40%, den 
soDstigen Privaten 85,66%. - Auf den Nadelwald entfallen 261470 ha = 
38,6%, Laubwald 229308 ha = 33,8%, Mischwald 186908 ha = 27,6%. 
1m Hochwaldbetrieb stehen 276 326 ha, im Plenterbetrieb 363 422 ha, im 
Mittelwaldbetrieb 15 611 ha, im Niederwaldbetrieb 22 327 ha. Unter den 
Nadelholzern herrscht die Fichte vor. 

D. Griechenland. 

Die Waldflache wird fiir den Umfang Griechenlands vor dem Jahre 1913 
auf 840 000 ha = 13,1 % der Landesflache und 0,31 ha je Einwohner ange
geben 2) . 

. Der Waldreichtum nimmt von Siiden und Osten gegen Norden und Westen zu. 
Dem Staate gehOren 482100 ha = 57% der Gesamtwaldflache. Als 

1829 Griechenland sich von der Tiirkei losloste, wurde der Waldbesitz des 
Sultans und der tiirkischen GroBgrundbesitzer zum Staatsgut erklart. Den 
Begriff des Fiskus kennt das Yolk jedoch nicht, vielmehr wird der Wald als 
Gemeingut betrachtet, dessen Verwaltung dem Staat nur iibertragen ist. 

Diese patriarchalische Auffassung. beherrscht auch die Holzabnutzung. 
Das in einzelnen Waldkomplexen jahrlich zulassige Fallungsquantum wird 
empirisch festgesetzt. Wer Nutzholz braucht, lOst sich einen Erlaubnisschein 
und faUt darauf hin im Walde die ihm passenden Stamms, meist mehr, 
ala auf dem Scheine vermerkt sind. Als Entgelt wird eine Art Staatssteuer 
(vom Verkehrswert des Rundholzes 24 % ' des beschlagenen und gesagten 
Holzes 30%) erhoben. Die Brennholznutzung ist im aUgemeinen frei. Erst 
in neuerer Zeit wurde in gewissen Waldgebieten die 6ffentliche Versteigerung 
eingefiihrt. 

Die Staatswaldungen sind mit Nutzungsrechten stark belastet, insbesonders 
mit Weiderechten. Die Weide ist im aUgemeinen frei. 

Der Ge meindewald befindet· sich hauptsachlich in Nordgriechenland. 
Nominell steht er unter staatlicher Kuratel, tatsachlich herrscht aber planlose
und beliebige Nutzung.Die Klosterforste gehen allmahlich durch Sakulari
sation an den Staat iiber; der kleine Rest wird verpachtet. Beide Besitzarten 
sind in schlechtem Zustande. 

Die Privatwaldungen nehmen die geringste Flache ein. Sie stehen unter 
technischer Betriebsaufsicht, zu jeder Nutzung ist ein Erlaubnisschein n6tig. 

1) HolzhandeIsblatt (MUnchen) 1919, Nr. 41. 
2) Nach dem vortrefflichen Artikel von C. G. Sklawunos liber die forstJichen Ver

hiiJtnisse Griechenlands im Forstw. Centralbl. 1919,81, 173,249; 1920,443. - Die Flachen
angaben nach N. Lazos in "L'Economiste d'.Athimes" 1921, Nr. 13. 
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Yom zulassigen Nutzungsquantum kann der Staat 1/10 fur offentliche und 
Marinezwecke gegen Vergutung in Anspruch nehmen. Fur alle uber 500 ha 
groBe Waldungen miissen gesetzlich Forster odeI' Gendarmerieoffiziere bestellt 
werden, die Vorschrift wird abel' nicht eingehalten. Bei jeder Nutzungsbewilli
gung werden 12 % des Marktwertes beim Rundholz und 18 % beim beschlagenen 
und Schnittholz als Staatssteuer erh6ben, fiir die Waldweidenutzung 8% vom 
Reinertrag (Pacht). 

Die Eigentumsverhiiltnisse am Wald sind noch sehr ungeklart. 
Holzarten. Von den in Mitteleuropa vorkommenden Holzarten fehien 

Fichte, Larche und Birke vollstandig, aIle anderen sind del' Gattung nach vor
handen. 

In del' Waldregion del' immergriinen LaubhOlzer (bis 800 m ii. d. M.) kommen 
u. a. VOl' Quercus coccifera, Pinus silvestris (nul' in Mazedonien), Pinus hale
pensis, Cupressus sempervirens, Akazie. 

In del' Waldregion del' sommergriinen LaubhOlzer (800-1500 m) Quercus 
robur, pendunculata, conferta, pubescens, cerris usw., Edelkastanie, Esche, 
Hainbuche, NuBbaum, Aspe, Platane, Ulmen, Ahorn, Linde, Fagus silvatica. 

In del' Waldregion del' Nadelholzer (1500-2000 m) Abies ccphalonica, 
Pinus Laricio, leucodermis, peuce, Taxus, Juniperus. 

Die Waldbestande sind sehr liickig und werden im J ugendstadium durch 
ZiegenverbiB beschiidigt. Die liberwiegende Anzahl besteht nul' aus einer Holz
art. Ob das Laubholz odeI' Nadelholz iiberwiegt, steht nicht fest. 

Das Haupterzeugnis sind Brennholz, Holzkohlen und Weidenutzung, auBer
dem Harz und Valonea (Knoppern). 

Gesetzge bung. Durch Forstordnungen von 1836, die unter bayerischem 
EinfluB erlassen wurden, wurde die Nutzholzgewinnung in Staats- und Privat
waldungen von del' Losung eines Holzfallungsscheines gegen eine Forsttaxe 
abhiingig gemacht. Brennholz und Holz zu Weinbergspfahlen und Okonomie
geratschaften war frei. Das \Valdbrandgesetz von 1861 wurde durch ein neues 
von 1914 ersetzt. In diesem wird die Weide auf Waldbrandflachen durch 10 Jahre 
verboten. 

Durch Gesetz von 1877 wurde erstmals die Organisation des Forstdienstes 
in die Wege geleitet. Die Forstpolizeiaufsicht wurde del' Gendarmerie iiber
geben. 1m Finanzministerium wurden drei Stellen fUr forstwissenschaftlich 
gebildete Beamte errichtet. Ein Gesetz vom 14. Februar 1888 liber Grenz
regulierung und Vermarkung blieb praktisch wirkungslos, ebenso konnten 
weitere MaBnahmen libel' die Besteuerung, Bewirtschaftung del' National
forste us,y. mangels eines geschulten Forstpersonals nicht voll durchgefiihrt 
werden. 

Einen Fortschritt bedeutete die Errichtung eines Ministeriums fUr National
okonomie im Jahre 1911, dem das gesamte Forstwesen in einer besonderen 
Abteilung unterstellt ist. Auch der auBere Forstverwaltungsdienst wurde 
<>rganisiert. Ein Forstgesetz von 1914 regelt die Feststellung des Privatwald
besitzes. 

Del' Wille, die Forstwirtschaft zu heben, ist im allgemeinen vorhanden und 
einzelne fiihrende Forstmanner haben in den letzten Jahrzehnten das forstliche 
BewuBtsein des griechischen Volkes mit allen Kraften zu erwecken gesucht. 
Das Hindernis bildet abel' die parlamentarische Parteipolitik. 

Einfuhr und Ausfuhr. Griechenland muBte schon im Altertum Nutz
llOlz aus Mazedonien, Kleinasien und Thrazien einfUhren. 

Dber die Holzeinfuhr und Ausfuhr gibt nachstehende Dbersicht AufschluB. 
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Forstproduktenart 

Bau- und Nutzholz • 
Holzwaren • 
Brennholz • 

Terpentinol 
Holzkohle 
Harz • 

Valonea •. 
GaJ.Iapfel .. 
Harz •.• 
Terpentinol 

Sa. 

Brennholz .•••••• 
Rohes weiches Nutzholz • 

e!h!it 1 1890 1189511900 119081190911910 1 1911 

Einfuhr.· 

1
1000 cbm 1 90,81 54,21 80,0 1103,71104,81107,91106,7 

" 13,4 10,7 6,8 16,5 12,7 12,3 13,2 
" 3,0 2,5 4,8 6,0 4 6 11 4 7 1 , . , 

1000cbm 107f2 I 67,4 91,6 126,2 122,1 131,6 127,0 

1000dz - - - 0,0 0,1 0,0 0,1 

" 
10,4 10,2 37,4 32,4 36,2 42,9 49,5 

" I - - I - 0,21 0,2 0,11 0,2 

Ausfuhr. 

1000 dz 105,4 95,2 53,2 84,3 
0,0 0,4 0,7 0,2 

17,0 20,6 55,9 78,0 

" 5,2 7,6 . 12,3 15,6 
1000cbm 0,4 1,0 0,2 0,3 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vom Nutzholz lieferte Osterreich-Ungarn mehr als die Halfte, den Rest 
Rumanien, Tiirkei und Ru.Bland. Brennholz und Holzkohlen lieferte ausschlieB
lich die Tiirkei. 

In der Nutzholzeinfuhr ·iiberwiegt weitaus das Nadelholz. Einen besonderen 
Artikel bilden BuchenfaBholz und Korinthenkistenbretter. 

Die Nutzholzeinfuhr repraseritierte im Durchschnitt 1909/11 eine Roh
holz masse von etwa 250000 Festmeter. 

17. Turkei. 
Die Union permanente des Delegues du Commerce etranger veroffentlichte 

im Jahre 1912 eine Waldstatistik iiber das ganze Gebiet des mtomanischen 
Reiches 1). Inwieweit dieselbe die tatsachlichen Verhaltnisse wiedergibt, ent
zieht sich der Kontrolle. 

Danach wurde die Flache der Waldungen, welche als bewirtschaftet geiten 
konnen, auf 8 803 765 ha geschatzt = 9,66% von der Gesamtflache der Wilajets 
zu 91,25 Mill. ha. Auf die einzelnen Wilajets und Sandjaks verteilt sich die 
Waldflache wie folgt (8. 738): 

AuBerdem besitzt das Wilajet Erzerum ungefahr 38000 ha und Janina 
58 000 ha bewirtschafteten Wald. Diese Flachen sind in vorstehender Zusammen
stellung nicht enthalten. Ebenso nicht die Waldungen, welche sich in den Wilajets 
Mamuret-ul-Aziz, DiarMkir, Mossoul, Van, Bagdad, Bassorah, He:ljaz, Yemen, 
Tripolis und in den Sandjaks Zor, Jerusalem, Liban und Benghazi befinden. 
Die obigen Zahlen umfassen also nicht die Gesamtwaldflache des Ottomanischen 
Reiches. 

Nimmt man aus dieser Aufzahlung die auf die friihere europaische Tiirkei 
treffenden Wilajets heraus, d. s. Adrianopel, Skutari, Tschataldja, Salonichi, 
Kossowo, Monastir, Konstantinopel und Janina, dann betragt deren Wald
Wi.che 2544 603 ha = 14,4% der Gebietsflache. Bei einer Bevolkerung von 

1) "Statistique des forMa de I'Empire Ottoman pour l'annee 1323 (1907-1908). Resume 
du travail pubJie par Ie Bureau de statistique du Ministere de I'Agriculture, des Mines et 
FOlits. Constantinople. Imprimerie Fran9!lise L. Mourkides, Rue LulMji Hendek 1912." 
Hieriiber mein ausfiihrliohes Referat im Allg. Anz. f. d. Forstproduktenverkehr 1912, Nr.66. 

Endres, Forstpolitlk. 2. Auf!. 47 
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GesamtfJache WaldfIache 
1000 ha ha 

Adrianopel 4250 426878 
Sandjak Izmid 1205 334800 
Skutari (Scodra) 1080 88300 
Adana 4000 420655 
Angora 7500 215625 
Aidin. 5700 929208 
Beirut 3000 47000 
Sandjak Bigha 750 169000 
Archipel .. 1450 49218 
Sandjak Tschataldja 190 50455 
Aleppo. 7860 81900 
Brussa 5130 907362 
Salonichi 4000 1146170 
Damas. 10000 72875 
Sivas . 8370 302075 
Trapezunt 3130 496000 
Sandj ak Carassi 1710 495000 
Kastamuni 6000 1316076 
Kossowo 3290 379000 
Konia 9160 480368 
Monastir 2750 352800 
Konstantinopel 250 43000 

Zusammen 91125 8803765 

Bewaldungs
prozent 
10,04 
27,78 

8,01 
10,50 
2,87 

16,30 
1,54 

22,53 
3,39 

12,93 
1,04 

17,68 
28,65 

0,72 
3,60 

15,88 
28,94 
21,93 
11,52 

4,15 
12,38 
17,20 

9,66 

6 130 000 Kopfen falIt auf den Kopf der Bevolkerung eine Waldflache von 
0,41 ha. Wiirde eine geordnete Waldwirtschaft herrschen, dann konnte die 
gewesene europaische Tiirkei ein Holzausfuhrland sein .. 

Zu Al banien gehoren Skutari, Monastir und Janina. 
Die Eigentumsverhaltnisse waren folgende: 
Es gehoren 
dem Staate ..... . 
den frommen Stiftungen 
den Gemeinden 
den Privaten 
Eigentum strittig . 

7750132 ha = 88,03% der Waldflache 
107295 ha = 1,22% " 
146423 ha = 1,66% " 
539473 ha = 6,13% " 
260442 ha = 2,96% " 

8803765 ha = 100% 

" 

Die Wilajets Adana, Angora, Beirut, Aleppo, Sivas und Kastamuni ent
halten nur Staatswald. 

Die Waldungen der frommen Stiftungen sind in den Wilajets Adrianopel, 
Izmid, Aidin (hier 64 500 ha), Bigha, Tschataldja, Monastir und Konstantinopel. 

Die Waldungen der Gemeinden befinden sich in den Wilajets Izmid (33400 
ha), Salonichi (59160 ha), dann in Bigha, Brussa, Konia, Monastir und Kon
stantinopel. 

Privatwaldungen besitzen die Wilajets Adrianopel (45992 ha), Salonichi 
(216514 ha), Carassi 80000 ha), Izmid 18400, Scodra 5750, Aidin 63803, Bigha 
1200, Archipel 2424, Brussa 51500, Damas 2000, Trapezunt 250e, Cassovo 
1000, Monastir 16300, Konstantinopel 8000 ha. 

Die Waldungen, deren Eigentumsverhaltnisse strittig sind, liegen in Salonichi 
mit 118677 ha, Monastir mit 118900 ha, Aidin 11 815, Scodra 7550, Brussa 
3500 ha. 
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Die Zahl der Staatswaldungen betragt 2657, der Stiftungswaldungen 28, 
der Gemeindewaldungen 761, der Privatwaldungen 618, der strittigen Wal
dungen 233. 

Die Wald-Besitzarten der europaischen Tiirkei waren folgende: 

Staats- Stiftungs- Gemeinde- Privat- Strittig waldungen waldungen waldungen waldungen 

ha 1% ha I 0/ I 0 
ha 1% ha !% ha 1% 

AdrianopeI . 3732561s7,4 7630 11,9 - 1- 45992110,7 - 1-
Skutari 7500() S5,0 - - 5750 6,5 

313 I 0:7 75501 S,5 
Tschataldja . 93S7 18,6 16665 33,0 24090 47,7 
Salonichi .. 751819 65,5 - - 59 160 I 5,2 216514 IS,9 lIS 677 10,4 
Kossowo .. 378000 99,S - - - - 1000 02 - -
Monastir ... 203300 57,61 2000 0,6112 300 I 3,51 16300 4:61 lIS ooo! 33,7 
KonstantinopeI 1700() 39,5 6000 )4,0 12 000 27,9 8 OO() 18,6 - -

11807762172,61 32295 I 1,31s3 773 I 3,4 I 317646112,8 12451271 9,9 

Nicht berucksichtigt ist in dieser Tabelle die Waldflache des Wilajets Janina 
mit 58000 ha, die nach dem Besitzstand nicht ausgeschieden ist. 

Der prozentische Anteil der Holzarten an der Gesamtwaldflache ist 
folgender: 

Kiefer 
Tanne 
Schwarz kiefer 

Eiche . " 13,72 
Rotbuche. 11,19 
Hainbuche . 5,06 
Steineiche 3,67 
Pappeln . . 1,30 
Oliven 1,21 
Zahme Kastanie 1,14 

1. N adelholz. 

36,69 
9,64 
1,44 

Wacholder 
Zypressen 

2. Lau bholz. 

DIme ... . 
Esche ... . 
Valonea-Eiche 
Platane 
Erle . 
Linde . 

1,14 
0,97 
0,83 
0,79· 
0,73 
0,70 

1,53 
0,12 

49,42 

Buchs 
Birke . 
Gallapfel-Eiche 
Alant .. 

0,58 
0,38 
0,18 
0,12 

Sonstiges . . . 7,87 
---,."......,..,.. 

50,58 

Nadelholz und Laubholz halten sich also im ungefahren Gleichgewicht. 
Nimmt man aber nur auf die Hauptholzarten Rucksicht, dann betragt der 
Flachenprozentsatz fiir Kiefer, Tanne und Schwarz kiefer 47,77%; fur Eiche, 
Rot- und Hainbuche, Steineiche, Pappeln, Kastanie, Ulme, Esche, Platane, 
ErIe, Linde und Birke 40,79%. Yom Standpunkt der Holzproduktion aus 
uberwiegt also das Nadelholz. 

Fur die Wilajets der europaischen Tiirkei ergibt sich folgende Verteilung 
der Hauptholzarten in Prozenten: 

,:, 1'1 <l) 
<l) .... al 

<l) ..s::: , <l) al ~ ~ '" al al 1'1 al <l) 1'1 '" ..s::: " 1'I..s::: 

~ 
..s::: j ~ 'C Wilajets - ;; 

<l) 1'1 ~~ ~ <:) .~ " " ~ ~ ~ ..s:::.~ ~ 
..s::: dl ;; U1 dl .f;:;l 

~ +> ;I:..s::: f;:;l <:)...i<i >. ~ 
p::: w N 

AdrianopeI 5,5 - - - 55,0 26,5 1I,5 1,0 05 1 - - -, 
Archipel 47,0 - - 13,5 1,5 - - - - 1,0 - -

Salonichi . 16,0 12,5 - - 5,0 16,0 3,5 2,5 2,0 2,5 1,5 1,5 
Kossowo . 16,9 1,7 - - 31,1 37,5 1,5 2,9 0,3 0,4 0,1 1,0 
Monastir . 23,4 1,7 - - 25,4 25,S 0,6 0,1 0,6 0,6 - 1,0 
Konstantinopel 0,0 0,2 - - 5,1 19,5 7,2 0,5 - 0,9 0,0 0,3 

47* 
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Die Abnutzung der Waldungen erfolgt entweder auf dem Wege der 
V trsteigerung auf dem Stamm, indem von den Behorden entweder die zur 
Flillung bestimniten Baume mit dem Waldhammer bezeichnet oder die Grenzen 
des Schlages bestimmt werden, - oder sie wird an die in der Nahe der Waldungen 
liegenden Gemeihden und Dorfer verge ben. 

Die Einnahmen aus den Staatswaldungen betrugen 1906/07 5,25 Mill. M., 
d. s. pro ha 0,68 M., 1907/085,58 Mill. M., d. s. pro ha 0,72 M. Die Ausgaben 
sind nicht ausgewiesen. 

Der Zustand der Walder in Kleinasien wird allgemein als schlecht ge
schildert. Am Schwarz en Meer, namentlich im Wilajet Kastamuni und an der 
Miindung des Sakariaflusses sind schone, aber schwer aufschlieBbare Wald
komplexe. Der Mangel an Steinkohle hat einen groBen Brennholzverbrauch 
zur Folge (Holzkohle). Ziegenweide und Waldbrande bringen groBen Schaden. 

Die Tiirkei ist Holzeinfuhrland; Lieferanten sind Rumanien, Bulgarien, 
RuBland, Schweden und Norwegen. 

Ausgefiihrt werden eichene FaBdauben, NuB- und Buchsbaumholz. 

Tiirkisches Waldeigentumsrecht 1). 

In den Landern der Hohen Pforte wurden mit Hilfe franzosischer J uristen 
die Besitzverhimnisse durch das Gesetz iiber den Grundbesitz vom 3. Mai 
1858 (7. Ramazan 1274, daher auch Ramazangesetz) reforrniert. 1m all
gemeinen kodifiziert dasselbe nur die alten Gewohnheiten und Rechtssatze; 
esenthalt auch Bestimmungen iiber die Art und Beniitzung des Waldeigentums. 
Durch das Forstgesetz von 1869 (ll. Scheval 1286) wurden dieselben teil
weise abgeandert. 

Nach dem Scheriate sind samtliche Grundstiicke des Landes Eigentum 
Gottes und des Kalifen als des Stellvertreters Gottes auf Erden. Ungeachtet 
dieser theokratischen Hoheitsbegriffe wurde das Land im Ramazangesetz in 
folgende Kategorien geteilt: 

1. Mulk, das reine uneingeschrankte Privateigentum an Haus, Hof und 
Garten; 

2. Mirie, der den Bauern 7.ur NutznieBung iiberlassene Agrikulturboden 
des Staates; 

3. Vakuf, das der Kirche und Stiftungen gehorige Land und zwar teils 
als Mulk, teils als Mirie; es umfaBt den groBeren Teil des bebauten Bodens. 

4. Metruke, Kollektivnutzeigentum bestimmter sozialer Gruppen, z. B. 
eines Dorfes. Dazu zahlen Gemeindewalder (Baltaliks), Gemeindeweiden 
(Meras), dann die dem offentlichen Gebrauch dienenden Giiter wie StraBen, 
Platze. 

5. Mevat, unkultivierte wiiste Gebiete, die niemand gesetzlich besitzt, 
auch keinem Dorfe oder keiner Stadt von alters her zur Beniitzung iiberlassen 
wurden, "vielmehr von der Grenze eines bewohnten Ortes so weit entfernt sind, 
daB von ihnen aus der Ruf einer kraftigen Stimme nicht zur Ort
schaft gelangt". Solche Flachen nennt das Gesetz ode Griinde. Sie kann 
mit Bewilligung der BehOrde jedermann, welcher derselben bedarf, unter Vor
behalt der Eigentumsrechte des Staates ur bar machen. Geschieht dies ohne 
behordliche Bewilligung, dann ist der Tapupreis, bzw. der Schatzungswert zu 
zahlen, worauf dem Betreffenden der Besitztitel ausgefolgt wird (§ 103). Auf 
diese Weise wurde viel Stratsland von der Bevolkerung ursupiert. 

1) A. Feifalik, Ein neuer aktueJler Weg zur Losung der bosnischen Agrarfrage. Wien 
und Leipzig 1916. 
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Ferner war es nach dem Ramazangesetz jedermann gestattet, in herren
losen Waldem (Mubah = Urwald) und Bergen Brenn- und Bauholz zu schlagen 
und zwar zehentfrei. Privateigentum an Grund und Boden konnte aber daran 
nicht erworben werden. 

Das Forstgesetz von 1869 schrankte diese unbedingte Freiheit in bezug 
auf die herrenlosen Walder ein, indem es alles Waldland, welches nicht unter 
die ersten vier Arlen des Eigentums faUt, als Staatseigentum erkIarte. 

Nach diesem Forstgesetz teilen sich die Walder des Ottomanischen Reiches 
in vier Kategorien, namlich in Staats-, Vakuf-, Gemeinde- und Privat
walder. Da die Bestimmungen fur die Privatwalder im ottomanischen Grund
gesetz enthalten sind, beziehen sich die Normen des Forstgesetzes nur auf die 
drei ersten Arlen. 

Aus den Staatswaldern sind die Dorfbewohner berechtigt, Bau-, Werk
und Brennholz fUr ihren hauslichen Bedarf unentgeltJich zu beziehen, femer 
auch Brennholz und Kohle zum Verkauf auf ihrem zustandigen Marktplatz, 
wenn sie das Holz und die Kohle mittels ihrer eigenen Fahrzeuge und Tragtiere 
zum Markt briDgen. Fiir aUes weiter zu verauBemde Bau- und Werkholz sowie 
fiir das Brennholz und die Kohle dann, wenn sie dieselben an einem dritten Ort 
zu verkaufen beabsichtigen, auch wenn die Beforderung mit eigenen Transport
mitteln geschieht, haben sie den von der Forstverwaltung zu bestimmenden 
Preis zu entrichten und sind den Holzhandlern gleichgesteUt. - Ahnliche 
Rechte werden fiir die Weide eingeraumt. 

Die Einraumung so weitgehender servitutischer Nutzungsrechte an die 
Ortschaften, voran an diejenigen, denen keine besonderen (Gemeinde-)Walder 
zugewiesen waren, war die Entschadigung fiir den Entzug der bisherigen 
schrankenlosen Nutzungsbefugnis des Mevatlandes. Es ist der gleiche Vorgang, 
der sich in Deutschland yom 8. Jahrhundert ab bei der Errichtung der "Forste" 
vollzog. 

Das Staatseigentum kann man gliedern: 
1. In das verliehene, abgabenpflichtige Land entweder an einen Privaten, eine Ge

nossenschaft usw. (Mirie schlechtweg) oder an ein religiases Institut (nneigentliches 
Vakuf). 

2. In das nicht verliehene Land, d. i. 
a) yom Staat selbst verwaltetes Land, wie Forste usw. (Tschiftlik, Domane), 
b) offentliches Gut wie StraBen. Dreschplatze. Metruke im engeren Sinn. 
c) zum Gebrauch an Gemeinden uberlassene Waldungen (Baltalik) und Hutweiden 

(Mera). - Metruke im weiteren Sinn, 
d) unkultiviertes Land - Mevat. 

Gemeindeeigentumswaldungen kennt das tiirkische Recht nicht. 
Das Forstgesetz von 1869 versteht unter GemeindewaIder oder Baltaliks 
solche Walder, "die von alters her der BevOlkerung einzelner Dorfer oder Stadte 
zur NutznieBung zugewiesen wurden". Die Bewohner dritter Gemeinden 
sind von dem Mitbenutzungsrecht ausgeschlossen. Privatbesitz an Grund und 
Boden und einzelnen Baumen ist unzulassig. Dagegen stehen diese Waldungen 
sowohl zur Gemein- als zur Privatbenutzung zur Verfiigung. Das fiirden Handel 
bestimmte Bauholz ist jedoch zehentpflichtig. Die Bevolkerung ist gehalten 
dariiber zu wachen, daB ihre Baltaliks vor Verwiistung gescIiiitzt werden (Forst
gesetz Art. 22-26). 

Ein formeller Rechtsakt der Zuweisung dieser Waldungen an die Ortschaften 
ist jedenfalls niemals erfolgt. Der Rechtstitel fuBt daher nur auf dem Nachweis 
des unvordenklichen Besitzstandes. Da die ortlichen Grenzen niemals fest
gelegt (vermarkt) wurden, wohl auch mit Rucksicht darauf, daB der Staat das 
(Ober-)Eigentum immernoch fUr sich beanspru~ht und die Ortschaften keine 
autonomen Dorfgemeinden sind - daher ist auch die Bezeichnung Ortscha£ts-
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wald zutreffender als Gemeindewald -, so sind die Gemeinden bestrebt, ihre 
Baltaliksgrenzen zu . erweitern und andererseits fehlt ihnen das Interesse, das 
iiberlassene Waldgebiet pfleglich zu behandeIn. 

Auch die RechtmaBigkeit des Bestttnds und Umfangs des Privatwald
besitzes wird von dieser Unsicherheit ergriffen und beeinfluBt. Wie der Ort
schaftswald geht auch der Privatwald ohne markierte Grenzen in den Staats
wald iiber. 

Bei allen Waldeigentumsausscheidungen gehen die bisherigen Nutzungs
befugnisse der Eingeborenen in Servituten iiber. 

IV. Die Waldwirlschaft in Nordamerika. 

1. Vereinigte Staaten von Nordamerika 1). 

Holz- und Flachen maBe. 
a) Nutzholz. Der Kubikinhalt des Nutzholzes, Bowohl des Waldholzes wie des be

arbeiteten, wird in den Vereinigten Staaten und in Kanada nach dem "FuB BrettmaB" 
Board foot oder Board measure, abgekiirzt B. M., berechnet, d. i. 1 QuadratfuB eines 
1 Zoll dicken und 1 FuB breiten BretteB. 

Dal Zoll = 0,02542 m und 1 FuB = 12 Zoll = 0,30479 m (englisch) iat, betragt der 
Kubikinhalt eines FuBes Brett!naBeB oder BoardfuBes 0,00236 Kubikmeter. 

Vielfach werden 1000 BoardfuB alB M;tBstab genommen, d. s. 2;36 chm. 
Da ferner 1 KubikfuB = 0,028315 cbm, ist 1 BoardfuB = 12 KubikfuB. 
In den Vereinigten Staaten ist die "Billion" gleichbedeutend mit Milliarde. 1 Billion 

BoardfuB istdaher =2,36 Millionen cbm. 
Auch daB stehende Holz wird nach BoardfuB gemessen. 
b) Schichtholz. Das Schichtholz (Brennholz, Papierholz, Grubenholz) wird nach 

Cords berechnet. 1 Cord = 126 KubikfuB = 3,568 Raummeter. 
c) BoardfuB. und Kubikmeterpreis. Rechnet!nan den Dollar zu 4,20 M., dann 

erhiUt man den Kubikmeterpreis in Gold!nark durch Multiplikation des Dollarpreises von 
je 1000 BoardfuB mit 1,78 (4,20 : 2,36 = 1,78). 

d) FeldflachenmaB. 1 Acre = 0,4047 ha. Ein KubikfuB Zuwachs aufeinem Acre = 
0,Q7 fm je ha. 

1 Meile = 1609,33 m, 1 Quadrat-Meile = 2,590 qkm. 

A. Die. WaldUache und Waldverteilung. 

Die Waldfliiche der Vereinigten Staaten ausschlieBlich Alaska und der 
InseIn wird amtlich auf 550 ~onen AcreS" = 222,6 Millionen Hektar geschatzt, 
d. s. 29% des Gesamtgebietes und nach dem Zensus von 1910 2,4ha je Ein
wohner. Die urspriingliche Waldfliiche soIl 850 Mill. Acres = 344 Mill. Hektar 
betragen haben. 

Die Ffuche der Vereinigten Staaten (ohne InseIn) ist 14mal so groB wie 
die Fliichedes Deutschen Reiches vor dem Jahre 1918, die Waldfliiche aber ist 
16mal so groB wie die deutsche Waldflache. 

Die geographische Einteilung des Uniongebietes ist durch die Natur 
festgelegt. Durch den von Norden nach Siiden ziehenden MississippifluB wird 
das Land in einen ostlichen und einen groBeren westlichen Teil zerlegt. Zu 
beiden Seiten des Mississippitales, mehr im Westen als im Osten, liegen die 
Prarien, die wieder fur sich ein Trennungsgebiet zwischen dem Westen und 
Osten bilden. 

Der Westen grenzt an den pazifischen oder stillen Ozean, der Osten an 
den atlantischen. Der groBere Teil des Westens ist gebirgig und Hochland, 
das Felsengebirge (Rocky Mountain) und die Kiistengebirge (Sierra Nevada, 
Ka!:)kaden) beherrschen sein Klima und seine Bodenwirtschaft. In dem viel 

1) Nach meinem Artikel im Forstw. Centralbl. 1917, 309. 
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dichter bevolkerten, bodenwirtschaftlich fruchtbareren, getreidebauenden und 
industriell hoch entwickelten Osten liegt das Appalachengebirge mit dem nord
lichen Alleghany-Plateau. 

Die Amerikaner sprechen vom Westen, Norden, Suden und Osten. Der 
Westen wird als Ganzes genommen und weiter nicht abgeteilt. Seine Grenze 
ist ungefahr der 104. Grad w. L., mit dem das Hochland beginnt. Der ostlich 
davon gelegene gro.Bere Teil, der auch das westlich des Mississippi liegende 
Gebiet bis zum Beginn des "Westens" umfa.Bt, wird in drei Gebiete eingeteilt: 
a) Der Norden, zu dem die nordlich des etwa 36. Breitegrades liegenden Staaten 
zahlen mit Ausnahme der dem Osten angehOrigen, b) der Suden, d. s. aUe 
sudlich des 36. Breitegrades liegenden Staaten, c) der Osten, der an der West
seite der Appalachen beginnt, gegen Suden vom 36. Breitegrad begrenzt wird 
und das gegen den atlantischen Ozean sich hinziehende Gebiet umschlie.Bt. 
Nord- und Sudkarolina werden nicht zum Osten, sondern zum Suden gerechnet. 
Wie der Westen als Ganzes genommen wird, so auch der Suden. Die an der 
atlantischen Kuste, also eigentlich im Osten der Union liegenden Staaten werden 
insoweit zum Osten gerechnet, als sie ungefahr nordlich des 36. Breitegrades 
liegen, also von Virginien ab nOrdlich. 

Oft wird aber der Osten als eigene Landschaft uberhaupt nicht ausgeschieden 
und genannt, sondern in den Norden eingereiht, so da.B also nur vom Westen, 
Norden und Suden gesprochen wird. 

Die Grenzen dieser Landschaften stehen durchaus nicht unbedingt fest. 
Namentlich in der forstlichen Literatur und noch mehr in Holzhandlerkreisen 
werden einzelne Staaten bald dahin, bald dorthin gerechnet. 

Die Klimascheide zwischen dem Westen und dem ostlichen Teil bildet 
der 100. Langegrad, also ungefahr die Nord-Sudlinie, bei der auch der geo
graphische Westen beginnt. 

Nach dem Zensus vom Jahre 1910 betrug die Bevolkerung des Haupt
landes ohne Alaska und die Inse]n 91972000 Kopfe, d. S. 11,73 Einwo,hner 
auf dem Quadratkilometer (im Deutschen Reich 1910 120) 1). 

Von der Gesamtbevolkerung wohnen in den 
Nordatlantischen Staaten . 28) %, d. S. 59,11 Einwohner auf 1 qkm 
Sudatlantischen Staaten . 13,3%, d. S. 16,64 1 " 
Nordlichen Zentralstaaten 32,5%, d. 8. 15,06" 1" 
Sudlichen Zentralstaaten '. 18,7 0/ 0 , d. S. 10,72 " " 1 " 
Westlichen Staaten 7,4%, d. S. 2,22 1 " 

,Der Westen ist also sehr menschenarm. 
Die Walder der Vereinigten Staaten zerfallen in zwei verschiedene 

Gatiungen, von denen der Osten fast drei Viertel der Waldflache, d. S. die atlan
tisoben, umfa.Bt und der Westen etwas mehr ala ein Viertel, d. S. die pazifischen. 
Das' atlantische Gebiet ist zu 40%, das pazifische zu 14% bewaldet. DIl-
zwischen liegen die gro.Ben waldlosen Eben~n, in ilirem ostlichen Teil Grasland
schaften, in ilirem westlichen Prarien (Steppen) und Wusten. Sie sind wegen 
zu geringer Niederschlage waldlos, vielleicht auch erst durch das Feuer der 
Indianer wald]os geworden. 1m Norden und Suden sind beide Waldgebiete 
durch Waldstreifen verbunden. 

Schon daraus geht hervor, da.B zur Zeit das Schwergewicht der Forstwirt
schaft im Osten liegt trotz der gewaltigen Waldmassen, uber die auch der Westen 
verfugt. 

1) Nach dem Zensus von 1920 betrug die Bevolkerungszahl einschlieBlich der liber
seeischen Gebiete 117,857 Millionen, davon auBerhalb des amerikanischen Kontinent8 
12,149 Millionen. 
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Die atlantischen Walder haben einen besonders giinstigen Standort: 
gleichma.Bige und ergiebige Niederschliige (1000-1500 mm), mildes Klima 
und guten Boden und im siidlichen Teil infolge des Golfstromes fast tropische 
Warmeverhaltnisse (Florida) 1). Daher bestehen sie hauptsachlich aus Laub
holz (199 .Arlen Laubholz, 29 ATten Nadelholz). Nur langs der atlantischen 
'und Golfkiiste des "Siidens" zieht sich der "siidliche Kieferngiirtel" hin, im 
Norden und Nordosten ist "einnordlicher Kieferngiirtel", die Heimat der 
Weymouthskiefer. 

Die Pazifikwalder tragen iiberwiegend Nadelholz, obwohl neben den 
65 Nadelholzarten auch noch 106 Laubholzarten festgestellt sind. Das ganze 
Gebiet ist gebirgig (Felsengebirge und Kordilleren), der Winter na.B und der 
Sommer mit Ausnahme der Kiistenkette sehr trocken. Wegen der Trockenheit 
haben die Taler auch keine Waldvegetation, die obere Waldgrenzeliegt bei 
3050 m, die hOchsten Gipfel des Felsengebirges sind iiber 4000 m. Die Riesen
baume stehen in der Regel an den Abha1'l.gen, die gegen die westliche regen
bringende Windrichtung geneigt sind, die Leeseite (Osthiinge) ist baumleer. 
Nur der Kiistenstrich Oregons und Washingtons (Coast Ranges) hat jahrliche 
NiederschUi.ge von iiber 1500 mm, das Plateau von Nevada ist mit weniger als 
200 mm das regenarmste Gebiet der Union. Die Pazifikwalder stehen in neuerer 
Zeit im Mittelpunkt des Interesses der Holzindustrie und der Spekulation. 

Das Bergland umfa.Bt nach Dr. Zon 260 Millionen Acres = 105,22 Mill. 
Hektar = 14% der Landesflache. Hiervon gehOren dem Abflu.Bgebiet zur 
atlantischen Kiiste 7,7%, zum Mississippi 23,1 % undzu den westlichen Wasser
laufen 69,2% an. Die Halfte des Berglandes steht im Eigentum der Nation 
und besteht gro.Btenteils aus den Nationalforsten des Felsengebirges, der Sierra 
und der Kaskaden. 

tiber die Bewaldungsziffern der Einzelstaaten sind in der "Zeitschrift 
fUr das gesamte Forstwesen" 1904, S. 91 fUr die damals angenommene Wald
flache von 540 Mill. Acres folgende Gruppendurchschnitte angegeben: 

Staaten und Staatengruppen Waldflac~e I Bewaldungs-
1000 Acres prozent 

1. Nordoststaaten (Neuengland): Maine, New-Hampshire, Ver-
mont, Massachusetts, Connecticut, Rhode-IsI~nd . . •• 20633 52 

2. Mittlere atlantische Staaten: New-York, Pennsylvanien, 
New Jersey, Delaware, Maryland ....•. _ .. " .. 20 195 28 

3. Sudatlantische Staaten: Virginia, Nord-Carolina, Sud-Caro-
lina, Georgia, Florida . . . . . . . . •. _ . _ . ~. 77 170 48 

4. Sudliche Zentralstaaten: Alabama, Tenessee, Mississippi, 
Louisiana, Arkansas, Texas. . • . • • . . • • • • .• 117142 37 

5. NordOstliche Zentralstaaten: Michigan, Wisconsin, Ohio, 
Indiana, Illinois, Westvirginia, Kentucky ••.. . .. 65115 33 

6. Nordwestliche Zentralstaaten: Minnesota, Nord- und Sud-
dakota, Nebraska, Jowa, MisEOUri, Kansas • . • . . .. 45000 14 

7. Gebirgsstaaten: Montana, Wyoming, Kolorado, Idaho, 
Nevada. . • . • . . . . . . . • . . . • • • • • .• 109 818 32 

8. Territorien: Utah, Arizona, New Mexiko . • • . • . .• 23223 11 
9. Pazifische Stitaten: Kalifornien, Oregon, Washington __ -+_...;6_1...;34~3_f-_.;..30;.,.-_ 

Zusammen 539 639 26 

Von den Einzelstaaten weisen das geringste Bewaldungsprozent auf" die 
nordwestlichen Zentralstaaten Norddakota (1 %), Siiddakota (2%), Nebraska 
(3%), Newada (6%), Kansas (7%). 

1) 1m sudlichen Florida sind 3 Mill. Acres = 1,21 Mill. ha "Everglades", d. s. mit 
Wasser und Gras bedeckte Niederungen ahnlich den "Landes" im sudwestlichen Frankreich. 
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B. Der Besitzstand. 

Sichere Angaben sind nur iiber die Nationalforste vorhanden. 
a) Nationalforste (Unionsforste). Dieselben existieren erst seit dem 

Jahre 1891 auf Grund des Gesetzes vom 3. Marz 1891. Danach "darf der Prasi
dent der Vereinigten Staaten von Zeit zu Zeit injedem Staat oder Territorium, 
in welchem sich offentliches waldtragendes Land befindet, in jedem Teil der 
offentlichen Lander, welche ganz oder teilweise mit Bau- oder Unterholz bedeckt 
sind, seien sie von Handelswert oder nicht, offentliche Reservationen (public 
reservations, Forest reserves), ausscheiden und reservieren und soll durch 
offentliche Proklamation die Errichtung solcher Reservationen und deren 
Grenzen bekannt' geben". 

Der erste Vollzug des Gesetzes bestand in der Reservierung des Yellowstone 
Park im nordwestlichen Staat Wyoming als Timber Land Reserve durch den 
Prasidenten Harrison (1889/93) am 30. Marz 1891. Prasident Cleveland 
(1893/97) setzte die Reservierung energisch fort. Als bis Marz 1897 etwa 16 Mill. 
Hektar ausgeschieden waren, setzte'gegen die weitere FortfUhrung dieses Unter
nehmens eine heftige Agitation seitens der Herdenbesitzer wegen Einschrankung 
der Waldweide und seitens der Holzhandler aus dem Grunde ein, weil theoretisch 
in den Reservationen jede Nutzung verboten war.Der KongreB beschrankte 
daher die Mittel fiir die weitere Erforschung der offentlichen Waldgebiete und 
der Vollzug des Gesetzes 1891 wurde unter Prasident Me Kinley (1897/01) 
fUr die Dauer eines Jahres aufgehoben, nachdem der Prasident durch Gesetz 
vom 4. Juni 1897 ermachtigt worden war, die bisherigen Anordnungen hin
sichtlich der Ausscheidung der Waldreserven niLCh jeder Richtung hin abzu
andern und aufzuheben, wenn es das offentliche Interesse verlangt. Z:ugleich 
wurde durch dieses Gesetz die Holz- und Weidenutzung in den Nationalforsten 
geregelt. 

In der Folgezeit gelang es dem Prasidenten Roosevelt (1901-1909) und 
seinem obersten Forstbeamten Gifford Pinchot das Werk der Inforestierung 
weiter zu fordem. 

Durch Gesetz vom 4. Marz 1907 wurde die Bezeichnung Forest reserves in 
National Forests umgeandert und verordnet, daB in den Weststaaten Oregon, 
Washington, Idaho, Montana, Colorado und Wyoming neue Nationalforste 
und Erweiterungen der bestehenden nur durch einen KongreBakt geschaffen 
werden diirfen. In allen iibrigen Gebieten ist der Prasident allein zustandig. 

Die Abneigung der Einzelstaaten gegen die Existenz und Errichtung von 
Nationalforsten ist iibrigens noch lange nicht iiberwunden, da dieselben eine 
Einmischung der Bundesregierung in ihre Interessensphare erblicken. 

Die erste Ausscheidung der Nationalforste aus dem offentlichen Grund
besitz erfolgte naturgemaB mehr im Bausch und Bogen und schloB auch Privat
eigentum ein. Durch nachtragliche Korrektur wird das besonders an den Wald
siiumen und in den Talem liegende alte Ackerland an die Privaten wieder iiber
lassen und bestockter Waldboden, der sich zum Ackerbau eignet, zur Rodung 
freigegeben. 1m Jahre 1912 gab es innerhalb der Nationalforsten noch etwa 
9 Mill. . Hektar Forste, die nicht Eigentum der Regierung waren. Davon ist ein 
groBer Teil kulturfahig. Die Regierung verfiigt hOchstens iiber 400000 ha 
Ackerboden, von dem ein groBer Teil leicht bestockt ist. Dieser wird zur Ee
siedlung nicht freigegeben, wei! sich seiner nur die Holzspekulanten bemachtigen 
wiirden. Andererseits wird aber die Ansiedlung von Farmern in den National· 
forst en begiinstigt auf Grund des Gesetzes vom 11. Juni 1906, wei! dadurch die 
Verwaltung erleichtert wird, Arbeitskrafte gewonnen werden und der Schutz 
gegen Waldbrande besser organisiert werden kann. Bis 1913 wurden iiber 
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1/2 Mill. Hektar Nationalwaldflache zur Besiedlung ausgeschieden. 1m Jahre 
1912 wurde ein zusammenfassender Plan des Landklassifikationswerkes zur 
allgemeinen Abgrenzung der Ackerbaugebiete innerhalb der Nationalforste ge
nehmigt. Die Ausscheidung erfolgt durch das Bodenamt (Bureau of soils). 
Die Regelung der Wegerechte bleibt vorbehalten 1). 

1m Mai 1916 umfaBten die Nationalforsteeine Flache von 162 773 280 Acres 
= 65,874 Mill. Hektar einschlieBlich Alas~a. AusschlieBlich Alaska nehmen 
dieselben 30% des offentlichen Grundbesitzes ein, die iibrigen 70% sind Weide
und Buschland. In Alaska roachen die Forste 7% des offentlichen Grund
hesitzes aus, namlich 12,09 Mill. Acres = 4,90 Mill. Hektar (Puelto Rico 26000 ha). 

AuBer dieser Flache von Nationalforsten gibt es noch 14 Nationalparke 
mit 4481 606 Acres = 1,814 Mill. Hektar. Dieselben werden forstwirtschaft
lich nicht ausgenutzt, sondern dienen als Erholungsstatten und Naturdenkmale. 

Der Umfang der Nationalforste einschlieBlich der Parke und Alaska war.: 
1897 40 Miil. Acres = 16,18 Mill. Hektar 
1902 46,80" ,,= .18,74 " 
1905 85,62" ,,= 34,65 " " 1908 155,89" ,,= 63,10 " 1916 167,25" ,,= 67,69 " 

Von der Gesamtwaldflache ohne Alaska und die lnseln betragen die National
forste zur Zeit 28,2%. 

Diese Zahlen bedeuten den Eigentumsumfang. Es ist darin auch der Busch
wald, Weidegrund und das Odland, dann das sog. patentierte Privatland, welches 
Frivaten auf Grund friiherer Vertrage gehort, eingeschlossen. 

Der iiberwiegende Teil der Nationalforste liegt westlich des Mississippi im 
gebirgigen Teil (Kalifornien 25,61, Montana 20,40, Idaho 20,34, Oregon 16,33, 
Colorado 15,75, Arizona 13,39, Washington 12,07, Wyoming 9,00, New-Menko 
8,47, Utah 7,41, Nevada 2,59, Arkansas 1,99, Siiddakota 1,26, Nebraska 0,556, 
Kansas 0,302, Minnesota 0,295, Oklahoma 0,061, Porto Rico 0,066 Mill. Acres). 

In neuester Zeit wurden auch ostlich des Mississippi NationaU'orste errichtet. Im Jahre 
1911 bewilligte der KongreB acht Millionen Dollars zum Ankauf von Privatgrund an schiff
baren Fliissen. Bis 1916 wurden damit 1% Mill. Acres in New Hampshire und im siid-
lichen Appalachengebirge erworben. . 

In den "WeiBen Bergen" New-Hampshires, in Virginien und Carolina wurden 1915 
.35 370 Acres um 233 038 Dollars angekauft, d. s. je Acre 6,59 Dollars und je Hektar 68,3 M. 
Ferner erstand im gleichen Jahre die Union den Pisgahforst Vanderbilts mit einer Flii.che 
von 86700 Acres = 34700 ha im Appalachiangebirge (Nord-Carolina) um 5 Dollars je 
Acre = 52 M. je Hektar, - also billige Waldpreise. 1m Appalachengebiet erreicht damit 
die reservierte Forst£lii.che 431 000 ha I). 

Die Nationalforste und die Staatsforste der Einzelstaaten bedecken iiber 
-60% (130 Mill. Acres) der westlichen Bergregion, in den Appalachien und im 
Atlantischen Wasserbecken dagegen kaum 10% (4 Mill. Acres). 1m Privat
besitz sind also im Westen 40% und im ostlichen Bergland 90%. 

Was die Ausnutzung der Unionsforste betrifft, so spielt die Weide eine 
groBe Rolle. Sie aufzuheben, scheitert an dem Widerstand der Bevolkerung. 
1m Jahre 1914 wurden in 160 Staatsforsten 11 Mill. Stiick Vieh eingetrieben, 
namlich 2 Mill. Rindvieh und Pferde, 9 Mill. Schafe und Ziegen, 65000 
.schweine. 1m ganzen gehen in allen Unionsforsten mehr als 20 Millionen Stiick 
Vieh zur Weide, die Einnahmen daraus betrugen iiber 1 Mill. Dollars. Verluste 
an Vieh durch Raubtiere sind nicht selten. 

Die Holznutzung in den Unionsforsten betrug 1912 1,070 Mill. Kubikmeter 
fertige Schnittwaren oder rund 31/ 2 Mill. Festmeter stehendes Holz. Sie nimmt 

1) Zon, Schweiz. Zeitechr. f. Forstw. 1914, 156. 
I) A1Ig. Anz. f. d. Forstprodukten-Verkehr 1915, Nr. 3. 
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von Jahr zu Jahr zu. Die Hiebe werden so gefiihrt, daB die Feuersgefahr ein
gedammt wird und die Wiederbestockung gesichert ist. AuBerdem gilt als 
Ziel, die Spekulation und privaten Monopolbestrebungen auszu
schalten 1) und in der Holzindustrie einen gesunden Wettbewerb aufrecht 
zu erhalten, der Landwirtschaft geeignetes Gelande zur Besiedlung zu ver
schaffen, ehe die Holzspekulanten ihre Hand darauf legen kOIUlen und den 
Ertrag fiir die Regierung und die Einzelstaaten zu sichern. 

Urn die Einzelstaaten mit der Errichtung der Nationalforste zu versohnen, 
erhalten sie 25% aller Einkiinfte aus den in ihrem Gebiet liegenden. 

Das Holz wird auf dem Stock verkauft und yom Lumbermann gefallt. 
Staatlichen Regiebetrieb gibt es nicht. Zur Zeit sind die Ausgaben noch groBer 
als die Einnahmen. 

b) Staats walder der Einzelstaaten. Mit der Begriindung solcher machte 
der Staat New York in den 1890er Jahren den Anfang, dem bald andere folgten. 

1m Jahre 1916 umfaBten sie zusammen 3,5 Mill. Acres = 1,416 Mill. Hektar = 
0,6% der Gesamtwaldflache. Davon trafen auf New-York 1,5 Mill. Acres, 
Pennsylvanien iiber 1 Mill. Acres, der Rest auf Hawaii, Wiskonsin usw. 

c) Privatwald. Dieser umfaBt die iibrige Waldflache zu ungefahr 158 Mill. 
Hektar = 71 % der Gesamtwaldflache. Sie gehOrt den Farmern, woodlot ge
nan,nt (81 Mill. Hektar), den Holzindustriellen, Eisenbahnen, Millionaren, Klubs. 
Universitaten. 

Die ungesunden forstpolitischen Verhaltnisse der Vereinigten Staaten sind 
lediglich auf die ungleiche und gleichsam willkiirliche Verteilung des Privat
waldbesitzes zuriickzufiihren. Die Kartell- und Trustbildung hat ihren Aus
gangspunkt in Nordamerika genommen und auch die Waldwirtschaft und den 
Holzmarkt ergriffen. Die brutale Macht des sinnlosen Reichstums einzelner 
und einiger Finanzgruppen kehrt sich riicksichtslos gegen den Wald, wenn sich 
die Gelegenheit bietet, in kiirzester Zeit viel Geld zu verdienen. Die Klage 
iiber diese Zustande kehrt in der forstlichen Literatur immer wieder. Es wird 
darauf hingewiesen, daB 11 % des Privatwaldbesitzes in der Hand von drei 
Eigentiimern sind, 22 Eigentiimer 25% und 195 fast die Halfte der Privat
walder besitzen. Drei Gesellschaften verfiigen allein iiber 23% des Holzvorrates 
im pazifischen Nordwesten. 

Nach einem Bericht des Korporationsbureaus des Handelsdepartements an den Prasi. 
denten im Jahre 1914 verfiigen 1694 Inhaber iiber eine mit Nutzholz besmndene Waldflache 
von 105,6 Mill. Acres = 42,74 Mill. Hektar. 1m Staate Washington befinden sich 49% 
des bewaldeten siidwestlichen Telles im Besitz von zwei Personen. Noch schlimmer ist 
das MiJ3verhaltnis in Kalifornien, Oregon und Idaho. Die Volkssprache hat daher auch 
BauholZ(timber)·l{aiser, Konige und Barone gepragt. 

Nach den Angaben Dr. Zons verfiigen die Privaten iiber 80% des Nutzholzvorrates, 
wahrend· im offentlichen Eigentum nur 20% sind. Danach waren also die Nationalforste 
und Staatsforste, die 29% der WaldfIache ausmachen, armer an verwertbarem Nutzholz 
als die Privatwaldungen. 

Da es in den Vereinigten Staaten keine Dorfer gibt, sondern nur Stadte 
und Einzelansiedlungen (Farmen), fehlen auch die Gemeindewaldungen. 
In neuester Zeit wurde angeregt, daB die Stadte an der Erwerbung von Wald
land sich beteiligen. Sie wiirden damit eine gute Kapitalanlage machen. 

c. Forstpolitik nDd Waldschntz. 

1m 17. J ahrhundert schrankten bereits einige Stadte die freie Holznutzung 
in ihren Waldungen ein. 1682 ordnete William Penn an, daB auf jeder neuen 

1) Vgl. hieriiber Zon, Schweiz. Zeitschr. f. Forstw. 1913, 379ff. 
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Ansiedlung 20% der Flache fUr die Holzerzeugung reserviert werden miissen. 
1795 verfaBte die Society of Agriculture, Arts and Manufactures in New York 
eineFlugschrift iiber "die beste Art der Erhaltung und Vermehrung des Holz
wuchses". 1822 erlieB der Gouverneur von New York eine Botschaft, in welcher 
er vor der Waldverwiistung warnte. Auch in Massachusetts wurde um diese 
Zeit der Schutz des Waldes betont. 

Von Staatswegen wurde mit dem Schutze des Waldes 1799 der Anfang 
gemacht, indem gesetzlich 200 000 Dollars ausgeworfen wurden, um Waldungen 
im Siiden, die Schiffsbauholz (Lebenseichen) enthielten, anzukaufen. Es wurden 
zwar einige kleine Waldungen an der Kiiste von Georgia erworben, allein bis 
1817 kam die Sache nicht in FluB. In diesem Jahre wurde der Prasident an
gewiesen, offentliches Land mit Bestanden von Lebenseichen (Quercus virens, 
wintergriin) oder Zypressen, die Schiffsbauholz gaben, in Reserve zu legen. 
Infolgedessen wurden in Louisiana 19000 Acres reserviert. Durch ein Gesetz 
von 1827 wurde diese MaBregel auf die ganzen Vereinigten Staaten ausgedehnt, 
so daB in den folgenden Jahren in Alabama, Florida, Louisiana und Mississippi 
244 000 Acres in Reserve gelegt wurden. Durch ein weiteres Gesetz von 1831 
wurde die Fallung und Zerst6rung der Lebenseichen, Roten Zedern und 
anderer Holzarten auf den Landereien der Vereinigten Staaten verboten, so
weit Schiffsbauholzer in Betracht kamen. 

Dieses Gesetz von 1831 bildete bis 1891 den einzigen Ausdruck des staat
lichen Interesses an der Waldwirtschaft 1). 

Die in das Riesenhafte gehende Entwicklung aller wirtschaftlichen Ver
haltnisse, die Vermehrung der BevOlkerung durch Einwanderung (von 17 Mill. 
1840 auf 92 Mill. 1910), die Besiedlung des Westens nach dem Biirgerkrieg 
(1861-65), die Ausdehnung des Eisenbahnnetzes, die Entwicklung der Industrie 
steigerten von den 1840er Jahren ab den Holzverbrauch und fiihrten zur Raub
ausnutzung der Waldungen. 

Um die Weiterentwicklung der Forstpolitik nahm sich nun die offentliche 
Meinung an. 1m Jahre 1867 setzten die Gesellschaften fiir Gartenbau und Land
wirtschaft in Wisconsin Ausschiisse wegen der Waldverwiistungen ein. Der 
Staat Maine rief 1869 eine Forstpolizei ins Leben. 1872 wurde der Amerikanische 
Forstverein gegriindet, 1876 der Pennsylvanische. Zwischen 1868 und 1874 
wurden in 9 West- und 2 Oststaaten Bestimmungen erlassen, die zum Pflanzen 
von Baumen aufmunterten. 

1m Jahre 1873 bildete sich ein "Komitee fiir Forstwirtschaft" als Zweig 
der "Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaft" und verfaBte eine Denk
schrift iiber die Bedeutung der Waldkultur. Daraufhin erlieB der KongreB 1873 
die Timber-Culture Act, demzufolge die Farmer in den Prariestaaten un
entgeltlich Land erhielten, wenn sie ein Viertel davon mit Baumen bepflanzten. 
Dieses Gesetz wurde 1891 wieder aufgehoben, weil der Vollzug nicht kontrolliert 
werden konnte und dem Landschwindel dadurch Vorschub geleistet wurde. 
Auch der von den Einzelstaaten seit 1872 eingefiihrte Ar bor day, d. h. ein 
Tag im Friihjahr, an welchem von der Schuljugend gegen Belohnungen auf 
odliegenden Platz en Baume gepflanzt wurden (gesetzlicher Feiertag in vielen 
Einzelstaaten) konnte natiirlich die Waldfrage nicht lOsen. 

Einen gewissen Anfang zum Fortschritt bedeutete die Erri ch tu ng einer 
Forstbeamtenstelle im Departement fiir Landwirtschaft in Washington 
im Jahre 1876 (Dr. Hough). An dessen Stelle wurde in dem gleichen Departe
ment 1886 die Forstabteilung (Division of Forestry) gesetzt, deren Chef von 
1886-1898 der deutsche Forstmann B. E. Fernow war. 

') B. E. Fernow, A brief History of Forestry. 
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Durch Gesetz vom 4. Juni 1897 wurden die Nationalforste unter die 
Polizei und Verwaltung des Sekretars des Innern gestellt, unter dessen Leitung 
das Vermessungsamt (Geological Survey) die Vermessung und Kartierung und 
das General Land Office die Verwaltung besorgte. Beide Amter zusammen 
bildeten yom 1. Juli 1901 ab das Bureau of Forestry. Diese Organisation geniigte 
aber nicht, weil die fachmannische forstliche Leitung fehlte. Daher wurde am 
1. Februar 1905 die Jurisdiktion und Verwaltung der Nationalforste dem Sekretar 
fiir Landwirtschaft iibertragen, ausgenommen die Vermessung und die Rechts
fragen. 1m Departement fUr Landwirtschaft besteht seit diesem Jahre eine eigene 
Forstbehorde, das Forest Service. 

Das Forest Service gliedert sich in die 4 Abteilungen (Branches) 1. fUr 
die Weidewirtschaft in den Nationalforsten, 2. fUr die eigentliche Verwaltung 
und die Personalangelegenheiten, 3. fiir Waldbau und Waldwirtschaft, 4. fiir 
Forstbenutzung und den Verkauf der Forstprodukte. 

Der Staatswaldbesitz ist in 6 Distriktshauptquartiere (Inspektionsdistrikte) 
eingeteilt mit Hauptinspektoren (Chief-Inspector) an der Spitze, denen In
spektoren unterstehen. Der 5. Inspektionsdistrikt umfaBt allein Kalifornien, 
der 6. Washington und Oregon. 

Die Beamten 'der auBeren Verwaltung heiBen Supervisors (Forstmeister) 
und Deputy forest Supervisors (Oberforster). Die Schutzbeamten gliedern 
sich in Forest Rangers (Revierforster) und Forest Guards (Waldwarter). 

1m Jahre 1913 beschaftigte der Forstdienst 4097 Personen. 
Manches wurde fUr den Schutz des Waldes auch durch die besonderen Vor

kehrungen der Einzelstaaten erreicht. Die .verschiedenen Forstvereine 
haben vielfach versagt, weil sie die Politik mit der Waldfrage vermischten. 
Die 1872 gegriindete American Forestry Association war bald auf eine geringe 
Mitgliederzahl zusammengeschrumpft, erzielte aber trotzdem bedeutende Er
folge. 

D. Die Holzarten. 

In der amerikanischen Statistik wird das Nadelholz als Weichholz, Soft
wood, und das Laubholz als Hartholz, Hardwood, bezeichnet. Die Birke und 
Pappel zahlen also zum Hartholz. 

Wieviel Flache mit Laubholz und mit Nadelholz bestockt ist und mit welcher 
Flache die einzelnen Holzarten vertrete~ sind, ist noch nicht erhoben worden. 
Sicher ist nur, daB das Nadelholz weitaus im Dbergewicht ist. 

Einen ungefahren Anhaltspunkt iiber die Verteilung der beiden Holz
gattungen konnte vielleicht die jahrliche Schnittwarenerzeugung geben. Von 
derselben entfallen etwas mehr als 20% auf die Laubhi:ilzer. Dieser Zahl steht 
aber die Statistik iiber den Holzvorrat an nutzbarem Laubholz gegeniiber, 
nach welcher dieser nur 4% des gesamten Holzvorrats betragt. 

1m nachfolgenden werden nur jene Holzarten besprochen, die fiir den Handel von 
Bedeutung sind. 

1. Ubersichl iiber die geographische Verleilung der wichligsten Holzarten. 

A. Nordliches und nordostliches Gebiet. 

a) N adelholz. 

Pinus strobus, White pine. 
.. resinosa, Red pine, Norway pine. 
.. rigida (Pitsch pine). 

Picea nigra, Black spruce. 

Thuja occidentalis, White cedar. 
Abies balsamea, Balsam fir. 
Larix americana, Tamarack. 
Tsuga canadensis,' Hemlock. 
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Quercus alba, White oak. 
" rubra, Red oak. 

Acer saccharinum, Sugar maple. 
Fraxinus-Arten. 

b) Laubholz. 

Populus balsamifera. 
Fagus ferruginea, Beech. 
Betula, Birch. 

B. SiidJicbes Gebiet. 

a) Nadelholz. 

Pinus palustris, Long leaf pine, 
" echinata, Short leaf pine 
" taeda, Loblolly pine 

Tsuga canadensis, Hemlock. 
Taxodium distichum, Cypress. 

Pitsch pine } 
Gelbkiefern. 

Juniperus virginiana, Red cedar. 

b) Laubholz. 

Liquidambar styraciflua, Red gum. 
Uyssa, Tupelo, Bay Poplar. 
Liriodendron tulipifera, Tulip poplar. 
Fraxinus americana, White ash. 

Castanea americana, Chestnut. 
Carya-Arten, Hickory. 
Fraxinus-Arten, Ash. 

C. Westen. 

Pseudotsuga Douglasii, Douglas. 
Pinus ponderosa, Western pine. 

lambertiana, Sugar pine. 

a) Nadelholz. 

Tsuga mertensiana und heterophylla, 
Hemlock. 

" murrayana, Lodgepole pine. 
Picea sitkaensis, Tideland spruce. 
Sequoia sempervirens, Red wood. 

Picea alba, White spruce. 
" Engelmanni. 

Thuja gigantea, White cedar. . 
Chamaecyparis Lawsoniana, White cedar. 

Abies grandis, White fir. 
concolor, 

" .ama bilis,,, " 
Larix occidentalis, Western larch. 

b) Laubholz. 

Acer macrophyllum, Broad leaved maple. 
Populus monolifera, Cottonwood. 

Douglas, Hemlock, Fichte und Red wood sind die wichtigsten Holzarten der pazifischen 
Kiiste. 

2. Die Nadelhilzer 1). 

A. Die Kiefernarten. 

a) Gel bkiefel, Yellow pine. 

Die Bezeichnung Yellow pine bedeutet im Holzhandel der Vereinigten Staaten einen 
Sammelnamen fiir verschiedene Kiefernarten des Siidens, d. h. des "siidlichen Kiefern
giirtels". Derselbe umschlie.6t nach H. Mayr infolge der sandigen Ausbildung des Bodens 
die Grenzgebiete der subtropischen und gema.6igt-warmen Region. Er stellt ein eliwa 
250 km breites, der Kiiste des mexikanischen Golfs und des atlantischen Ozeans bis zum 
36. Grad n. Br. parallellaufendes Gebiet vor. Die Kiefern nehmen die schwachen Erhebungen 
ein, die tieferen und frischeren BOden die Laubholzer, die sumpfigen Taxodium distichum. 
Die Zahl der vorhandenen Kiefernarten betragt nach H. Mayr sieben, namlich P. palustris, 
P. cubensis oder heterophylla (Cuba Pine, Slash Pine), P. serotina (Pond Pine), P. taeda, 
P. clausa (Scrub Pine), P. glabra (Spruce Pine), P. mitis oder echinata. 

Zur Gelbkiefer werden hiervon nur die drei Kiefernarten, die Handelsbedeutung haben, 
gerechnet, namlich 

a) Pinus palustris = australis, langnadelige Kiefer, Long leaf pine, Southern 
pine, Georgia pine und noch andere Benennungen. Dreinadelig. Ihr Verbreitungsgebiet 
erstreckt sich von Siidvirginien siidwarts langs der atlantischen Kiiste bis nach Florida 
und westwarts bis nach Louisiana und Texas. Diese Kiefer liefert das europaische Pitsch 
pine, eine Benennung, die nun auch der amerikanische Holzhandel iibernommen hat, 
wahrend urspriinglich der Name Pitsch pine nur auf P. rigida bezogen wurde. Sie ist un-

1) Die Handelsbenennungen nach K. Rattinger, Die NutzhOlzer der Vereinigten 
Staaten, 1. Teil NadelhOlzer, 1910. 
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gemein harzreich und gilt als das beste amerikanische Nadelholz und das beste Kiefern
holz der Welt. 

b) Pinusechinata oder mitis, kurznadelige Kiefer, Short leaf pine, Spruce pine, 
North Carolina (yellow) pine, Slash pine usw. Vorzugsweise zweinadelig. Sie geht am 
weitesten nach Norden, ihr Gebiet ist von New York siidwarts bis Florida, westlich bis 
Missouri, ostliches Indianerterritorium und nordiistliches Texas. 

c) Pinus taeda, Loblolly pine, Oldfield pine, in den siidatlantischen und Golfstaaten. 
Dreinadelig. . 

1m Gegensatz zur westlichen Kiefer Pinus ponderosa werden die genannten drei Arten 
auch Siidliche Gelbkiefer genannt. 

Pinus rigida, die in der Sprache der Bevolkerung als Pitsch pine bezeichnet wird 
und ebenfalls in den (nordlichen) atlantischen Staaten, oft mit P. echinata gemengt, bis 
Georgia vorkommt, wird im Nordosten auch als Gelbkiefer bezeichnet. 

Der gesamte Holzvorrat an siidlichem Gelbkiefernholz, in BrettmaLl ausgedriickt, 
wurde im Jahre 1909 veranschlagt auf 

548 Mill. fm = 60,4% von der langnadeligen Kiefer (P. palustris), 
359 " ,,= 39,6 0/ 0 von den kurznadeligen Kiefern, 
907 Mill. fm = 100% im ganzen. 

Yom Vorrat der kurznadeligen Kiefern treffen 191 Mill. fm auf P. echinata und 168 Mill. 
fm auf P. taeda. 

Dieser Vorrat verteilte sich auf die einzelnen Staaten wie folgt: 

Alabama ... . 
Arkansas ... . 
Florida 
Georgia, teilweise 
Louisiana 
Mississippi • • . 
Missouri, teilweise .. 
Nord-Karolina, teilweise 
Siid-Karolina, teilweise 
Texas ...•..... 
Virginia .•...... 

Langnadelig Kurznadelig 
11,0 8,2 

25,1 
8,0 

22,6 
20,5 

1,2 
2,0 
9,6 

17,1 
0,6 
8,7 

10,0 
9,7 
0,7 

14,9 
9,6 

14,8 
5,7 

100 100 

Zusammen 
9,9% 
6,8% 

15,4% 
8,3% 

17,6% 
16,3% 
0,0% 
6,7% 
5,0% 

11,7% 
2,3% 
100% 

Florida, Louisiana und Mississippi sind also die Haupttrager der langnadeligen, Ar
kansas, Nord-Karolina, Texas und Louisiana die der kurznadeligen Kiefernvorrate. 

Der jahrliche Einschlag von Gelbkiefernholz iibersteigt jenen aller anderen Holzarten 
bei weitem. Er Macht 35-40% der gesamten Schnittwarenerzeugung der Vereinigten 
Staaten aus. 

Das siidliche Kieferngebiet liefert das beste Schiffbauholz. In dieser Richtung 
wird es immer seine weltwirtschaftliche Bedeutung behaupten. Ferner kann es vermoge 
seiner giinstigen Absatziage seine Produkte in weitgehendstem MaJ3e an das Ausland 
absetzen. Gelbkiefernholz geht in groLlen Mengen in das ostliche Siidamerika und nach 
Siidafrika. Durch die Eroffnung des Panamakanals wird dem siidlichen Holzhandel 
alle.rdings eine starke Konkurrenz von den westlichen Kiistenstaaten her erwachsen. Anderer
seits werden aber die . Siidstaaten auch in den Stand gesetzt, ihr Holz an die westlichen 
Kiistenstaaten Siidamerikas abzusetzen, wahrend dieses Gebiet vor der Erbauung des 
Panamakanals nur von den pazifischen Staaten der Union versorgt werden konnte. Es 
diirfte aber trotzdem keinem Zweifel unterliegen, daJ3 der Holzhandel des Westens aua dem 
Kanal den groJ3eren Nutzen ziehen wild. 

Eine ganz bedeutende forstliche Nutzung liefern·die siidlichen Kiefern durch die Harz
gewinnnng bzw. Terpentingewinnung. Der jahrliche Ertrag wird auf 35 Mill. Dollars be
wertet. Hier ist das groJ3te Harzgebiet der Welt. Die Nutzung setzte in Nord-Karolina 
und Virginien ein,wurde nach ErschOpfung dieser Kieferngebiete nach Siid-Karolina 
verlegt und von da nach Florida, wo sie zur Zeit in den Nationalforsten nach konservativen 
Grundsatzen betrieben wild. 

Die in Betracht kommenden Kiefernarten sind Pinus taeda, echinata, heterophylla 
sogenannte Slash pines = Lachtenkiefern), palustris (long leaf). 

Ihr groJ3ter Feind ist das Feuer. Das wichtigste Problem ist namentlich, den sogenannten 
"Zweiten Wuchs" (second growth), d. h. die VerjiingJlP.gen und jiingeren Bestande, 
die den groJ3ten Terpentinertrag liefern, gegen Feuer und tJbernutzung zu schiitzen. 
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b) Westliche Kiefer, westliche Gelbkiefer. 

Unter Western pine oder Western yellow pine, auch Bull pine, versteht die Handels
statistik das Holz der P. ponderosa, die wissenschaftlich und botanisch die eigentliche 
Gelbkiefer ist. Ihr Verbreitungsgebiet ist ausschlieBlich der Westen, die Rocky Mountain
Gegend. Sie geht bis zur pazifischen Kiiste und erreicht ihre hoohste Entwicklung bis 
zu 92 m Hohe und 4,6 m Durchmesser in den Westhiingen der Sierra Nevada in Kalifornien. 
An Giite steht das Hob.: wegen des geringeren Harzgehaites dem Pitsch pine, d. h. der P. 
palustris nacho Sie geht in Deutschland auch unter dem Namen kalifoniische Gelbkiefer. 
Der Holzvorrat wurde 1807 auf 649 Mill. cbm geschatzt. 

Die Schnittwarenerzeugung betriigt kaum den zehnten Teil von jener der siidlichen 
Gelbkiefer, in der Reihe der Schnittholzerzeugung im ganzen steht die westliche Gelbkiefer 
an 7. Stelle. 

c) Weymouthskiefer. 

Das Holz der P. Strobus wird allgemein mit White Pine bezeichnet. Sie hat ihr 
Verbreitungsgebiet im Osten, Ostlich des Mississippi, und zwar im nordlichen Teil des
selben. Ihr siidlichstes Vorkommen ist in dem Appalachiengebirge, weiter westlich erreicht 
sie mit dem Siidende des Michigan-Sees ihre Siidgrenze. 

Sie gehort nach H. Mayr dem nordlichen Kieferngiirtel Ostamerikas an, der zum· 
groBten Teil jenseits der Vereinigten Staaten auf das kanadische Gebiet fallt. In ihm 
finden sich auch P. resinosa und P. banksiana. Letztere geht bis Alaska, erreicht nur 
30 cm Durchmesser und liefert nur Telegraphenstangen und Schwellen. 

Die Vorrate wurden friiher mit jenen an P. resinosa zusammen auf 177 Mill. cbm 
= 3% des Gesamtholzvorrates geschatzt. Hinsichtlich der jahrlichen Nutzungsmenge steht 
sie an 4. Stene. 

Das meiste Holz wurde im Jahre 1915 in Minnesota eingeschnitten mit einer Produktion 
von 2,07 Mill. cbm, d. i. 1fs der Gesamterzeugung in Schnittwaren. Dann folgen Idaho mit 
0,72 und Wisconsin mit 0,45 Mill. cbm. Die iibrige HaUte verteilt sich auf die iibrigen 
Staaten des Vorkommens der Holzart. 

Das Weymouthskiefernholz ist nach der Zypresse das teuerste Nadelholz der Vereinigten 
Staaten. Diese hohe Wertschatzung hatte zur Folge, daB der Holzhandel sich auf dasselbe 
stiirzte und eine ErschOJ>fung der Vorrite in absehbarer Zeit unausbleiblich ist. Hierzu hat 
auch der Standort der Ifolzart im Osten und Norden, dem Hauptindustriegebiet, beigetragen. 
1m Jahren 1890 wurden z. B. in den Seenstaaten allein 2 Mill. cbm gewonnen, 1907 dagegen 
nur noch 0,5 Mill. 

d) Andere Kiefernarten. 

In der Handelsstatistik sind noch aufgefiihrt: 
a) Zuckerkiefer, Sugar Pine, P. lambertiana. Ihre Heimat ist der Westen, die 

Kiistengegend von Oregon und Kalifornien (Sierra Nevada). Das Holz wird auch White 
pine genannt. . 

Die Schnittwarenerzeugung von 0,27 Mill. cbm im Jahre 1915 entfallt ganz auf Kali
fornien, der Vorrat ist aber mit 71 Mill. cbm ziemlich bedeutend. 

(I) LodgepolecKiefer, P. murrayana. Sie kommt im Westen vor im Gebirge von 
Washington und Oregon bis Kalifornien und wird auch Black pine genannt. 1m Handel 
spielt das ·Holz eine sehr geringe Rolle, die jahrliche Schnittholzerzeugung (Schwellen) 
belii.uft sich auf nur 60 000 cbm~ Bekannt ist ihr enormes Zapfenertragnis. 

,,) P. resinosa, Rotkiefer, Red pine, Norway pine, in den Nordstaaten des Ostlichen 
Nordamerika, zahlt nicht zur "Gelbkiefer" lllld ist in der Produktionsstatistik auch nicht 
besonders aufgefiihrt. Als Red pine wird auBerdem auch der Splint von P. palustris .be
zeichnet. Waldbaulich bildet sie keine groBeren Bestiinde und ist nur Mischholzart. 

Die Kiefern werden im Handel auch geschieden in 
a) Weichkiefern, Soft pines, d. s. P. strobus, lambertiana, monticola, flexilis. 
b) Hartkiefern, Hard pines, d. s. P. palustris, taeda, ponderosa, echinata, resinosa, 

murrayana, rigida, banksiana usw. 

B. Douglas. 
Die Pseudotsuga Douglasii ist ein Baum des Westens. In der Statistik wird das 

Holz kurz mit Douglas oder mit Douglas fir bezeichnet. Andere Bezeichnungen ffir das 
Holz sind Oregon pine, Washington und Oregon fir, Red spruce usw. Sie hat ihr Optimal
gebiet an der pazifischen Kiiste und dringt nordlich bis zum YukonfluB in Alaska vor, 
siidlich bis Mexiko und findet sich auch im Felsen- und Kaskadengebirge. 

Der Vorrat an Douglasholz iibertrifft mit 1239 Mill. cbm den aller anderen Holzarten 
bei weitem, er. betragt 21 % des Gesamtholzvorrates der Vereinigten Staaten. Der zu
giingliche Vorrat wird in neuester Zeit aber nur mit 926 Mill. cbm angegeben. 
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Die groBten Vorrate finden sich in Washington und Oregon. 
Die Nutzung steht der Menge nach an 2. Stelle; im Jahre 1915 betrug sic im ganzen 

10,46 Mill. cbm Schnittware. 
Der gewaltigste Bestand an Douglas ist in Britisch·Kolumbien. 

C. Hemlock. 

Hemlock ist ein Sammelname fiir das Holz von vier Tsuga-Arten, wovon 2 im Osten und 
2 im Westen ihre Heimat haben. 

Die verbreitetste ist Tsuga canadensis, Kanadische Hemlockstanne oder Schierlinga
tanne. Ihre Heimat ist der nordliche Teil. des Ostens, siidwarts geht sie bis Georgia. Das 
Holz wird auch als Canadian Hemlock oder New England Hemlock bezeichnet. 

Eine zweite Art ist die seltenere Ts. caroliniana im Gebirge Siidwest-Virginfens, in 
Nord-Karolina und Nord,Georgien. Daa Holz wird auch ala aiidliches Hemlock bezeichnet, 
ist aber handelapolitisch ohne Bedeutung. 

Die zwei westlichen Arten sind: 
Ts. heterophylla. Sie geht von Alaska bis Idaho und Montana und siidwarts bis 

Kalifornien. Das Holz wird auch Western Hemlock genannt. 
Ts. mertensiana mit ungefahr dem gleichen Verbreitungsgebiet. Sie iibertrifft nach 

H. Mayr die Ostliche Hemlock ala Nutzholzproduzentin betrachtlich. 
In der Handelsstatistik wird kein Unterschied gemacht, es ist schlechtweg von Hemlock 

die Rede, offenbar weil Qualitatsunterschiede im Holz nicht besonders hervortreten. 
Der Vorrat an westlichem Hemlock wurde auf 236 Mill. cbm, jener an ostlichem auf 

177 Mill. cbm geschatzt. 
Die Schnittwarenerzeugung steht an 5. Stelle, betrug 1909 7,20 Mill. cbm und sank 

von da an jahrlich auf 5,37 Mill. cbm im Jahre 1915. 
Der gegenwartige Schwerpunkt der Nutzung ist im Oaten. 

D. Flchte. 

In der Handelastatistik ist nur von Spruce = Fichte die Rede. Einzelne Arten werden 
nicht unterschieden. 

Ala solche kommen nach H. Mayr und Rattinger in Betracht: 
Picea nigra, Black spruce, im Nordosten und in Britisch Amerika (Maine bis Minne

sota, AUeghanygebirge bis Nord-Karolina). 
Picea alba, White spruce, im Westen (Montana) und im Norden (Maine bis Minnesota). 
Picea Engelmanni, White spruce, im Westen, Gebirgsbaum im Felsengebirge von 

Mexiko bis Montana bis 3000 m MeereshOhe. 
Picea sitkaensis, Tideland spruce, im Westen mngs der Kiiste von Alaska bis Zentral

kalifornien. Bildet ausgedehnte Forate, einzelne Exemplare bis 60 m Hohe. 
Die Fichte ist auch in Amerika das beste Papierholz: 
Der Vorrat an westlichem Fichtenholz wurde mit 142 Mill. cbm, an ostlichem mit 

lIS Mill. eingeschatzt. An Schnittwaren wurden jahrlich 2,47 -3,30 Mill. cbmerzeugt. 

E. Zypresse. 

Zypresse im Sinne der Handelsstatistik ist das Holz von Taxodium distichum. 
Der deutsche Name Sumpfzypresse bezeichnet die Bedingungen ihres Gedeihe~s: ein Baum 
der Niederungen mit groUem Warmeanspruch. Ihre Heimat ist der Siiden, die Gruppe der 
Golfstaaten, das Mississippital und die Niederung am Atlantischen Ozean. 

Der Holzvorrat ist gegeniiber den bisher genannt«;ln Nadelholzarten nicht groB, er be
tragt nur 47 Mill. cbm. Die SChnittwarenerzeugung ateht an S. Stelle. 

F. Rotholz, Redwood. 
Rotholz wird das Holz der Sequoia sempervirens genannt, die mit der Sequoia 

gigantea (Wellingtonie, Mammutbaum) nicht zu verwechseln ist. - Das Holz der letzteren 
kommt nicht in den Handel, da die Baume ala Nationaleigentum gegen Fallung geschiitzt 
sind. Sie bilden in Kalifornien eine in der Welt einzig dastehende Bauminsel (bis 3100 Jahre 
alt). 

Der Rotholzbaum kommt nur in Kalifornien auf einem Kiistenstreifen vor.Mit seiner 
Bearbeitung befassen sich nur bestimmte Sagemiihlen, weil die RiesenausmaBe des Stammes 
besQndere Einrichtungen erfordern. 1m Lumbermann 1916 ist ein gefallter Baum abgebildet, 
der 6 m BrusthOhendurchmesser hat. Prof. H. Mayr hat Hohen bis zu 94 m und Durch
messer bis 7 m festgestellt. Das Alter geht in viele Hunderte von Jahren. 

Deutsch wird daa Holz auch ala Kalifornisches Rotholz oder ala Eibenzypresse be
zeichnet. Die vorziiglichen Eigenschaften des Holzes tragen zur raschen Abnutzung bei; 
der Vorrat, der friiher 236 Mill. cbm betrug, schmilzt daher immer mehr zusammen. 

El\dres, Forstpolitik. 2. Au!!. 48 
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G. Zeder. 
Nach Rattinger kann man zwei Gruppen unterscheiden: 
l. WeiBzedern (White cedars), namlich Thuja occidentalis in Maine bis Minnesota 

und nordwarts, die einzige Thuja im Osten, 
Thuja gigantea (plicata) im Westen in Washington bis zum nordlichen Kalifornien 

und ostwarts bis Montana. Auch Canoe·Cedar odeI' Red cedar genannt, 
Chamaecyparis thioides langs der Kiiste von Maine bis Mississippi, 
Chamaecyparis lawsoniana an der Kiiste Oregons, also im Westen (Oregon Cedar), 
Libocedrus deeurrens im Westen in Oregon und Kalifornien. 

2. Rotzedern (Red cedars, Pencil), namlich 
.Juniperus virginiana, das Bleistiftholz, Virginische Zeder, Sadebaum. Sie ist das 

geographisch verbreiteste Nadelholz del' Vereinigten Staaten, vom atlantischen 
bis pazifischen Ozean und von Florida bis Minnesota vorkommend. Ihr Haupt. 
wuchsgebiet ist aber del' Siiden, Florida, Alabama, Texas, Georgia, Tennessee 1), 

Sequoia sempervirens, Redwood, eine Holzart, welche in del' Handelsstatistik fiir 
sich aufgefiihrt ist. 

In del' Vorratsstatistik ist nul' die westliche Zeder mit 236 Mill. cbm aufgefiihrt. Die 
jahrliche Schnittholzerzeugung betragt unter 1 Mill. cbm. 

Cedrela odorata, Zigarrenkistenholz, kommt aus Mexiko und Siidamerika (Kostarica). 

H. Larche. 
Das Larchenholz (Larch) wird in der Statistik auch als "Tamarack" bezeichnet. Die 

zwei Arten, die in der Statistik nicht immer besonders ausgeschieden werden, sind 
Larix americana (laricina), Tamarack, im Osten von Maine bis Minnesota und siid. 

warts bis Pennsylvanien, 
Larix oceidentalis Larch, im Westen in Washington, Oregon bis Montana, auch 

Western l&rch. 
Die in del' Handelsstatistik ausgewiesene Schnittholzerzeugung bezieht sich haupt. 

sachlich, wahrscheinlich ausschlieBlich, auf die erste Art. Sie betragt unter 1 Mill. cbm. 

J. Tanne, Fir. 
In del' Handelsstatistik wird unterschieden zwischen White fir und Balsam fir. 
a) White fir stammt von den drei Tannenarten des Westens: 

Abies grandis von Vancouver bis Zentralkalifornien und ostwarts bis Montana, 
sogenannte GroBe kalifornische Tanne, die den groJ3ten Teil del' Tannen· 
holzn u tzung lieiert, 

Abies concolor von Oregon bis Siidkalifornien und ostwarts bis Colorado und 
New Mexiko, 

Abies amabilis, Gebirgsbaum von Washington ab und in Oregon. 
Andere Tannenarten des Westens sind A. nobilis, dessen Holz abel' als Red fir gehandelt 

wird, A. lasiocarpa (alpin), A. magnifica usw. 
Del' Holzvorrat del' westlichenTannen ist mit U8 Mill. cbm eingeschatzt, die jahrliche 

Nutzung betragt rund 300000 cbm Schnittholz. 
b) Balsam fir ist Abies balsamea. Sie ist ein mittelhoher Baum im Osten und 

Nordosten von Minnesota bis Maine und nordwarts, durch die nordlichen Fichten
waldungen zerstreut. Hauptsachlich Bauholz. Jahrliche Schnittholzerzeugung rund 
200000 cbm. 

3. Die Laubholzer. 
Nach einem Vortrag des Chefs des Forstwesens H. S. Graves im Juli 1916 2) sind die 

bedeutendsten Laubholzgebiete. 
1. das Tal Ohio (Kentucky, Indiana, Westvirginia, Ohio); 
2. die Seenstaaten (Wisconsin, Michigan, Indiana, Ohio, Illinois); 
3. das Mississippital (Texas, Louisiana, Mississippi, Arkansas, Missouri, Tennessee, 

Illinois, Jowa); 
4. die Appalachianstaaten (Alabama, Georgia, Tennessee, Nordkarolina, Virginien, 

Westvirginien, Maryland, Pennsylvanien). 
Mit anderen Worten: Die Lau bholzforsten beginnen in Texas und erstrecken sich nordlich 

und nordostlich bis nach Wisconsin, Michigan und Maine, also durch die politisch altesten 
und am dichtesten bevolkerten Teile der Vereinigten Staaten. 

Der urspriingliche Vorrat an Laubholz wurde auf 944-1180 Mill. fm geschatzt, wovon 
802 Mill. auf die Siidstaaten trafen. In den letzten zwei Jahrzehnten wurde derselbe abel' 

1) Die Vorrate in Florida und Texas sollen ziemlich erschiipft sein. 
2) St. Louis Lumbermann 1916, August Nr. 3, 6l. 
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auBerordentlich stark angegriffen, da der La.ubholzhandel sehr gewinnbringend war. Die 
neuere Vorratserhebung hatte nur ein Ergebnis von 236 Mill. fm, d. s. nur 40/ 0 des gesamten 
Holzvorrates. Die Schnittwarenerzeugung betragt etwas mehr aIs 20% der Gesamt
erzeugung. Daraus ergibt sich, daB die L'1ubholznutzung prozentual den Vorrat weit iiber
steigt. 

Die Vorrate in den drei ersten Gebieten gehen der Erschopfung entgegen, weil der 
Boden so gut ist, daB er immer mehr der Landwirtschaft zugewendet wird. Die hochsten 
Bodenpreise und die giinstigste landwirtschaftliche Entwicklung hat der Siiden. Fiir die 
Zukunft werden diesa Gebiete daher als Hartholzlieferanten nicht mehr in Betracht kommen. 
Dagegen bleibt das Appalachiangebirge mit seinem absoluten Waldboden nach wie vor 
der Laubholzzucht vorbehalten. . 

Die Laubholzflache des A ppalachiange birges wird auf 75 Mill. Acres = 30,4 Mill. 
Hektar geschiitzt. Hiervon treffen auf den siidlichen Teil 60. Mill. Acres = 28,3 Mill. 
Hektar = 80%. Ungefahr 1/,. der ganzen Flache tragt noch Urwald, der groBere Teil ist 
aber teils zu stark ausgenutzt, teils von Holz vollstandig entbloBt. Bei einer richtigen 
~ir~chaft und einem strengen Schu~ g~gen Feuer kann das. Appalachia;ngebirge einen 
Jahrlichen Holzzuwachs von durchschmttlich 2,8 fm Nutzholz Je Hektar liefern, also auf 
30,4 Mill. ha im ganzen 85 Mill. fm. Auf dem jungfraulichen Boden im Ostlichen Tennessee 
betragt der jahrliche Zuwachs 3,5 fm je Hektar. 

Das ostliche und siidliche Gebiet der Vereinigten Staaten ist das be
deutendste Laubholzgebiet der gemaBigten Zone der Welt; 

Die Bundesregierung legt auf die Erhaltung des Waldes in den Appalachen auch wegen 
der Wasserwirtschaft besonderen Wert. 1m siidlichen Teil erwarb sie deshalb 485 000 Acres = 
196280 ha als Nationalforste. 

Die hohe Bedeutung des Laubholzbestandes im Osten liegt darin, daB, wenn derselbe 
erschOpft wiirde, der Westen, d. h. die Staaten der pazifischen Kiiste, keinen Ersatz bieten 
kann. Denn dieses Gebiet liefert praktisch soviel wie gar kein Laubholz. 

Die Nutzung des Laubholzes erfolgt auch heute noch in der verschwenderischsten Weise. 
Man nimmt an, daB nur 15% der Stammlange verarbeitet wird, der.Rest bleibt im Walde 
liegen. 

A. Eiche. 

Amerika weist etwa 140 Eichenarten auf. Der amerikanische Handel unterscheidet 
nach der Farbe der Rinde drei Eichengruppen: 

1. WeiBeiche, White oa.k. Die HauptaJ."t dieser Gruppe ist Quercus alba, auBer
dem fallen darunter noch 9 weitere Arten. Qu. alba liefert von allen Eichenarten das beste, 
unserer Traubeneiche ziemlich nahestehendes Holz und kommt daher fiir den Export 
in erster Linie in Betracht, auch nach Deutschland. Ihre Heimat ist das ostliche Nord
amerika von Kanada bis Texas. Die schonste Entwicklung zeigt sie in Pennsylvanien, 
Westvirginien, im Alleghanygebirge und westwarts davon bis zum Ohio, wo sie die Haupt
holzart der Waldungen bildet. Das Holz wird auch zu FaBdauben verwendet, namentlich 
in Frankreich. 

2. Schwarzeiche, Black oak, die 4 Arten umfaBt. Das Holz ist minderwertig. 
3. Roteiche, Red oak, mit 3 Arten, von denen die auch bei uns angebaute Quercus 

rubr a die bedeutendste Art ist. Auch sie ist im Ostlichen Nordamerika beheimatet (Kanada 
und Nordosten der Vereinigten Staaten). Ober die Giite des Holzes sind die Ansichten ge
teilt. Wegen der groBen Poren ist es zu FaBdauben unbrauchbar. 

In der Handelsstatistik ist nur von Eiche die Rede ohne Unterscheidung der Arten. 
Die Eiche ist der wichtigste Laubholzbaum Nordamerikas und der Vereinigten Staaten. 

Die jahrliche Schnittwarenerzeugung steht der Masse nach an 3. Stelle nach Gelbkiefer 
und Douglas, dem Werte nach an 2. Stelle nach Gelbkiefer. 

B. Ahorn. 
Welche Ahornarten in der Statistik gemeint und zusammengefaBt sind, ist nicht Zll 

ermitteln. 
Nach H. Mayr gehoren an: 
a) Der atlantischen Region: Acer saccharinum, Sugarmaple, im Norden, erstreckt 

sich aber bis zur Kiiste von Florida, geschiitztes Holz, Vogelaugenmasern (birds eye maple); 
A. rubrum, Red maple, bis Florida, hartes Holz; A. dasycarpum, Soft maple, White maple, 
mit schlechtem Holz;' A. negundo, Box Elder, im Siiden, geringwertig; A. striatum und 
spicatum ohne Bedeutung. 

b) Der pazifischen Region: Acer macrophyllum, Broad leaved maple, in Oregon 11SW., 
guter Nutzballm; A. californicum, geringwertig; usw. 

Der Ahorn ist der zweitwichtigste Laubholzbaum der Vereinigten Staaten. Die jahr
liche Schnittwarenerzeugung betragt rund 21/3 Mill. cbm. 

48* 
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C. Gum. 

Gum odeI' Hed gum, auch Satin·walnut 1), ist das Holz von Liquidambar styraci
n ua, ein Baum des Siidens (Golfstaaten, Mississippi). In Holzhandlerkreisen wird abel' 
Gum und Tupelo ohne Unterscheidung fiir Liquidambar und die verschiedenen Uyssa
Arten gebraucht.Gum steht unter den Laubholzern in bezug auf Schnittwarenerzeugung 
mit 1,37 -1,S2 Mill. c bm an dritter Stelle. 

D. Tupelo. 
Geht, wie eben erwahnt, auch unter der Bezeichnung Gum (Tupelo Gum). Die Forst· 

leute verstehen abel' unter Tupelo die Uyssa aquatica und unter Black gum die Uyssa 
silvatica. Das Tupelo-Gum, auch Bay.Poplar genannt, ist geringwertiger und billiger 
als Cottonwood. 

Beide Arten kommen nur im Siiden vor. - Tupelo ist nicht zu verwechseln mit dem 
Tulpenbaum Liriodendron tulipifera. - Canarywood ist gemasertes Tupelo. 

E. Tulpenbaum. 
Tulpe, Tulip poplar, ist Liriodendron tulipifera. Das Holz wird auch White

wood und Yellow poplar je nach del' weiBen odeI' gelblichen Farbe genannt. In Europa 
hit die Bezeichnung Whitewood vorherrschend. Der Baum wachst im Siiden bis Florida. 
Er erreieht Hohen von 50 m und Durchmesser von 4 m. Das Holz ist sehr weich und leicht 
und grobfaserig. 

F. Cottonwood, Pappel. 
1st das Holz von.Populus monilifera, Westen. Unter del' gleichen Handelsbezeich

nung geht abel' auM das H61z vmr anderen Pappelarten des Westens, namentlich .fiir die 
Ausfuhr nach Europa (P. trichocarpa, Black Cottonwood). 

G. Esche. 
Das Eschenholz !iefern die drei im Osten heimischen Arten: WeiBesche (Fraxinus 

americana, White ash), Blauesche (Fr. quadrangulata, Blue ash), Schwarzesche (Fr. sambuci
folia, Black ash). Die besten Eschen liefern Louisiana und Texas, auch Florida. - 1m 
ganzen gibt es IS Eschenarten. 

H. :Buche. 
Die amerikanische Buche, Fagus fe'rruginea, Beech, ist nach H. Mayr durch das 

ganze Gebiet vfWbreitet, ihr Optimum Jiegt im Norden. Das Holz ist von dem europaischen 
kanm verschieden. 

E. Die Masse der von den Sagewel'Jum erzeugten Schnittwaren (Lumber). 

Ertragssatze im Sinne der deutschen Forstwirtschaft und auf der Grund
lage eines geregelten Nachhaltsbetriebes existieren im Forstbetrieb der Ver
einigten Staaten nicht oder nur ganz ausnahmsweise. Es wird forstpolitisch 
nur mit den vorhandenen zuganglichen Urvorraten gerechnet und erwogen, 
wie lange es dauem kann, bis sie erschopft sind. Genutzt wird soviel, als man 
braucht bzw. verkaufen kann. Also sogenannte Okkupationswirtschaft. 

Der Holzhandel und die Holzindustrie fiihren ein Nomadenleben. Wenn 
in einem Teil die jungfraulichen Waldungen erschopft sind, suchen sie andere 
Gebiete auf. Bis zum Jahre 1860 wurde das meiste Holz im Alleghanygebirge 
und in den Nordoststaaten genutzt, zwischen 1860 und 1890 wurden die um
fangreichen Gebiete der Weymouthskiefer und Rotkiefer (P. resinosa) in den 
Seenst:!taten heimgesucht. Seit 1890 begab sich die Holzindustrie in den sud
lichen Gelbkieferngiirtel an der Atlantik und der Golf-Seekuste mit einer jahr
lichen Produktion von 40 Mill. fm. 

Da die oberste Forstbehorde dem Privatwaldbesitz gegenuber machtlos ist, 
andererseits doch mit Sorge in die Zulmnft blickt, hat sie nul' ein. Mittel, sich 

1) Satin-NuBbaum ist nicht zu verwechseln mit Satin-Holz. Dieses stammt von ver
schiedenen, noch nicht festgesteJlten Baumarten, ist orangegelb mit Seidenglanz nnd kommt 
aus Mittel· und Siidamerika. 



Die Waldwirtschaft in Nordamerika (Vereinigte Staaten). 757 

iiber die Holznutzung ungefahre Kenntnis zu verschaffen, namlich die jahrliche 
Nachfrage bei den Sagebetriebeniiber die Hohe ihres Einschnittes. Selbst
verstandlich ist das Ergebnis nicht maBgebend fUr die Hohe der Gesamt
abnutzung, denn jene Holzmengen, die unmittelbar aus dem Wald auf die 
Farm oder an den Verbrauchsort wandern und das unmittelbar verwendete 
Rohholz entzieht sich der statistischen Erhebung. Auch die Nachweise der 
Sagebetriebe in den einzelnen Jahren sind hinsichtlich der Zuverlassigkeit 
nicht ganz gleichwertig. Die groBte verhaltnismaBige Sicherheit bieten die 
Zahlen fUr die Jahre 1899 und 1909, weil dieselben auf Erhebungen durch 
Spezialagenten des Zensusbureaus beiAen Sagemiihlen gelegentlich der aIle 
zehn Jahre stattfindenden Gewerbezahlung beruhen. Die Festsetzung der 
iibrigen Erzeugungsmengen erfolgte auf Grund der Fragebogen, die an die 
Sagemiihlen hinausgegeben werden. Insoweit dieselben die Beantwortung ver· 
weigern, wird die auf diese treffende Menge gutachtlich geschatzt. 

Nach diesen Angaben betrug die gesamte Sohnittholzerzeugung 
(lumber) ohne Latten und Schindel: 

1000 BoardfuB Festmeter 1000 BoardfuB Festmeter 
Millionen Millionen Millionen Millionen 

1880 18,13 42,78 1910 40,02 94,44 
1890 23,84 56,27 1911 37,00 87,32 
1899 35,08 82,80 1912 39,16 92,41 
1900 35,07 82,76 1913 38,39 90,59 
1904 34,14 80,79 1914 (33,29) (78,56) 
1906 37,55 88,62 1915 37,0l 87,04 
1907 40,26 95,00 1916 34,37 81,11 
1908 33,22 78,40 1917 33,15 78,24 
1909 44,51 105,04 

Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, daB die von den Sagemiihlen 
verarbeiteten Holzmengen ziemlich graBen Schwankungen unterworfen sind. 
Insbesondere aber lassen diese Zahlen nicht ·den SchluB zu, daB die Holz
verwertung in einer starken Aufwartsbewegung begriffen ist. 

Man wird im Durchschnitt die jahrlich hergestellte Schnittware auf 100 Mill. 
Festmeter veranschlagen durfen. Das Jahr 1909 bildet hierfUr einen guten 
MaBstab, weil fUr dieses die Erhebungenam genauesten waren. 

Die Ausbeute des Rohnutzholzes fur die Schnittwarenerzeugung ist un
gemein verschwenderisch. Die besteingerichteten Sagemiihlen erzeugen nur 
etwas uber 40% an Lumber, Latten und Schindeln (in Deutschland 70~80% 
einschlieBlich Latten). Nach genauen Erheburigen ergab sich bei der Long 
leaf Yellow pine sogar nur eine Ausbeute von 33,42%. Beim Laubholz werden 
nur 15% del' Baumlange als Nutzholz verwendet, 65-70% der Baummasse 
bleiben am Boden liegen. 

Unter diesen Umstanden darf man als Ausbeute an gesagtem Bau- und 
Nutzholz (lumber) alleinohne Latten und Schindeln aus dem an die Sage
muhle gelieferten Rohnutzholzes nicht mehr als 35% annehmen. 

Zur Herstellung von 100 Mill. cbm Bau- und. Schnittholz verbrauchen die 
Sagemuhlen demnach jahrlich eine Rohholzmasse von 286 Mill. fm, d. s. je 
Hektar der Waldflache von 223 Mill. ha 1,28 fm. 

Diese Rohholzmasse ist aber nicht gl~ichbedeutend mit der stehenden Holz
masse, welche im Wald gefallt wird. Auch dabei wird in verschwenderischer 
Weise verfahren. Nach den Angaben von Kennern dAs Fallungsbetriebes 
werden 100 fm gefallt, um 30 cbm Schnittwaren zu gewinnen. Die 100 Mill. cbm 
Schnittware entsprechen also einer stehenden H:olzm,asse von ;333· Mill. fIn. 
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Mit den Abnutzungssatzen eines geordneten Naohhaltsbetriebes sind diese 
aus dem Vorrat der nooh vorhandenen Urwaldbestande gesohopften Hiebs
massen nioht vergleiohbar. 

Nioht enthalten sind in den Naohweisen fiber die Schnittwarenerzeugung 
die Latten und Schindeln. Der Anfall wird nur nach Stiick angegeben. 
Er betrug 

Latten 
Schindel . 

1908 

2987 
12106 

1909 

3703 
14907 

19lO 
Millionen Stiick 

3495 
12976 

1911 

2971 
12114 

1908/11 

3289 
13026 

Nimmt man ffir 1000 Stiick Latten einen Kubikinhalt von 10 cbm an, 
dann bereohnet sioh der Anfall je Jahr durchsohnittlioh auf rund 33 Mill. cbm, 
d. i. rund 1/3 der Lumbermenge. 

Von den Schindeln sind 215 000 Stuok eine Wagenladung zu je 30480 kg = 
60 obm. Der jahrliche Durchsohnitt von 13 026 Mill.Stuok ist gleich 60 586 
Wagenladungen oder 3,635 Mill. cbm. 

Dazu kommt noch das Papierholz. Der gegenwartige Verbrauch betragt 
5 Mill. Cords = 18 Millionen Raummeter = U,7 Mill. fm. Hiervon treffen 
40% = 4,68 Mill. fm auf Fichte, wovon ungefahr die Halfte aus Kanada ein

fiihrt wird. Es werden zur Zeit mit acht anderen Holzarten Versuohe gemaoht, 
sie zur Papierfabrikation geeignet sind (Zon). 
Naoh einer anderen Angabe bezifferte sioh im Jahre 1911 der gesamte Papier

lzverbrauch auf 4,328 Mill. Cords = 15,6 Mill. rm = 10,1 Mill. fm. Hiervon 
~fen auf Fiohte 78,6%, Hemlock 6,1, Tulpenbaum 6,8, Balsamtanne 7,4, 
efernarten 0,7, Cottonwood (Pappel) 0,0, andere Arten 0,4%. Fichte wird 
uptsachlioh zu Holzsohliff, Hemlook zu Sulfitzellstoff und die Kiefernarten 
Sodazellulose verwendet. Auf den Staat New-York allein treffen von dem 

lamten Papierholzverbrauoh 25%. 
Die kleinen Sagebetriebe 1) iiberwiegen an Zahl, der Schwerpunkt der 

bnittwarenherstellung liegt aber bei den GroBbetrieben .. 1m Jahre 1915 
:ldeten 29941 Betriebe folgende Einsohnittsmengen an: 

zus. Mill. c bm % 
835 Betriebe 2,8% je 23600 und mehr cbm 48,781 55,8 
453 1,5% " 

11 800-23600 
" 

7,610 8,7 
3191 10,6% 2360-11800 14,637 16,8 
4198 14,0% " 

1180- 2360 
" 

6,941 7,9 
21264 

" 71,1% " 
118- 1180 

" 
9,383 10,8 

29941 100,0% 87,352 100,0 

Somit erzeugen 71,1'0/0 aller Sii,gebetriebe nur je bis zu 1180 fm Schnittholz 
und ihre Gesamterzeugung belauft sioh nur auf 10,8% des gesamten Sohnitt
holzanfalles. Weit iiber die Halfte dieses entfallt auf die 835 GroBbetriebe, 
von denen jeder jahrlich mindestens 23600 cbm Sohnittholz abstoBt. Die Zahl 
der Sagemiihlen betrug 1850 17895, 1860 20165, 1870 26930. 

Die gewaltige Holzmenge, die das siidliohe Kiefern- und Laubholzgebiet 
jahrlich liefert, hat die Entwicklung der Holzindustrie in den Siidstaaten 
machtig gefordert. In sechs derselben steht das Holzgewerbe unter allen In
dustrien an erster Stelle, in vier an zweiter Stelle, in drei an dritter Stelle Mehr 
wie zwei Milliarden Mark sind in der Holzindustrie angelegt, mehr als 400 000 
Mensohen sind in den rund· 20 000 holzverarbeitenden Unternehmungen be
schaftigt. Der Wald ist daher das wirtsohaftliche Lebenselement der Siidstaate:a. 

1) Die erate Sagemiihle wurde nach Fernow 1631 in Berwick; (Maine) errichtet. 
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F. Die Sehnittwarenerzeugung der einzelnen Staaten. 

Nach del' folgenden Zusammenstellung wird im Staate Washington, also 
im Westen, die groBte Holzmenge verarbeitet und beinahe die gleiehe Menge 
im Siidstaat Louisiana. In einem groBeren Abstand folgen dann Mississippi, 
Oregon, Nord-Karolina, Arkansas usw. 

Man wiirde fehl gehen, wenn man aus der Schnittwarenerzeugung einen 
unmittelbaren SehluB auf die Dichtigkeit del' Bewaldung oder die GroBe des 
Holzvorrates der einzelnen Staaten ziehen wollte. Denn die Hohe del' Sehnitt
warenerzeugung hangt von der Ausdehnung und Leistungsfahigkeit del' Sage
miihlenindustrie ab, deren Entwicklung aber wieder eine Folge del' weehselnden 
Intensitat der Abnutzung einzelner Holzarten ist Der Lumbermann wandert, 
wie schon erwahnt, von einem Gebiet zum anderen, wenn das erste abgenutzt 
ist. AuBerdem aber besteht zwischen einzelnen Staaten aueh ein starker Wechsel
verkehr mit Holz. Die groBen Sagebetriebe beziehen ihr Rohholz oft aus weit 
entfernten Gegenden mit der Bahn oder auf dem Wasserweg. Unter den Pro
dukten, die durch die Bahn und auf dem Wasser.befordert werden, nimmt dar; 
Holz nach Kohle und Eisen die dritte Stelle ein. Ein Holzhandelsplatz ersten 
Ranges ist z. B. Chicago. Der kleinere Teil des Holzes kommt dahin auf dem 
Wasserweg iiber die Seen, der groBte Teil aber mit der Bahn. Selbst die Pazifik
staaten senden groBe Holzmengen nach Chicago. Von da geht dana das Holz 
an die Sagemiihlen und Verbraucher auf der Bahn weiter. Ferner ist zu be
achten, daB die Holzindustrien der Seenstaaten viel Holz aus Kanada beziehen. 

Die Masse der in den Einzelstaaten hergestellten Schnittwaren. 

Staaten 

aShington W 
L 
Mi 
o 
N 
A 
W 
T 
M 
Mi 
W 
V 
A 
K 
P 
Fl 
T 
M 
G 
I 
K 
S 
N 
o 
M 
N 
r 

ouisiana . 
. ssissippi . 
regon ... 
ord-Karolina 
rkansas 
isconsin 

exas . 
innesota . 
'chigan 
est-Virginia 
ir~nia . 
Ia ama 
alifornien 
ennsylvanien 
orida 

ennessee 
aine. 
eorgien 

daho. 
entucky 

tid-Karolina 
ew York. 
hiD 
issouri . 
ew Hampshire 

ndiana 
usw. 

A lIe Staaten . 

Millionen Kubikmeter. 

1915 I 1913 I 1912 I 1911 I 1910 I 1909 I 1908 

9,32 10,84 9,67 9,59 9,67 9,11 6,89 
9,20 9,82 9,16 8,43 8,81 8,38 6,42 
5,19 6,16 5,62 4,81 5,00 6,07 4,39 
3,99 4,96 4,53 4,25 4,91 4,48 3,46 
4,72 4,62 5,17 4,24 4,30 5,14 2,69 
4,25 4,51 4,30 4,20 4,35 4,98 3,92 
3,07 3,52 3,54 4,16 4,46 4,79 3,80 
4,37 4,90 4,48 3,96 4,44 4,95 3,59 
2,60 2,71 3,40 3,52 3,44 3,68 3,04 
2,60 2,88 3,51 3,47 3,96 4,46 3,49 
2,60 2,95 3,11 3,28 3,26 3,47 2,60 
3,54 3,00 3,70 3,20 3,89 4,96 2,83 
3,54 3,59 3,26 2,90 3,47 3,99 2,72 
2,67 2,79 2,83 2,86 2,96 2,70 2,35 
2,24 1,84 2,34 2,47 2,93 3,45 2,83 
2,62 2,49 2,51 2,32 2,34 2,83 1,73 
1,89 2,06 2,20 2,16 2,40 2,88 1,87 
2,36 1,97 2,08 1,95 2,03 2,62 2,19 
2,36 1,99 2,22 1,89 2,46 3,16 2,14 
1,83 1,54 I,SS 1,80 1,76 1,52 1,22 
1,32 1,27 1,51 1,49 1,78 2,03 1,55 
1,89 1,77 1,93 1,38 1,67 2,12 1,32 
1,12 1,08 1,18 1,24 1,19 1,61 1,84 
0,94 0,98 1,18 1,01 1,16 1,28 1,08 
0,83 0,98 1,00 0,99 1,18 1,56 1,09 
1,18 0,73 1,13 0,92 1,05 1,53 1,43 
0,83 0,78 0,95 0,85 1,00 1,31 0,97 

87,35 I 90,59 92,41 87,32 94,44 105,04 78,40 
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G. Die Schnittwarenerzeugung nach Holzarten. 

Es sind nul' 7 Nadelholzarten und 2 Laubholzarten, welche die iiberwiegende 
Masse del' jahrlich hergestellten Schnittwaren liefern. Del' Durchschnitt del' 
Jahre 1909-1913 berechnet sich fUr 

Gelbkiefer (siidliche) auf 34,40 Mill. cbm 
Douglas . . . . 12,20"" 
Eiche . . . . . 8,29 " 

Westliche Kiefer 
Fichte 
Zypresse 

3,24 Mill. cbm 
2,79" " 
2,34 " 

Weymouthskiefer 7,64 " Ahorn .. 2,26 ,. 
Hemlock . . . . 6,23 " Sa. 79,39 Mill. cbm 

Die Gesamterzeugung betrug fiir den gleichen Zeitraum durchschnittlich. 
jahrlich 93,96 Mill. cbm, mithin lieferten die genannten 9 Holzarten hiervon 
84,5%. 

Von dem Gesamteinschnitt treffen auf die Gelbkiefer allein 36,6%, also mehr 
wie ein Drittel, und auf die Gelbkiefer und Douglas zusammen rund die Halfte. 

Die siidliche Gelbkiefer ist zur Zeit die fiihrende Holzart des 
nordamerikanischen Holzmarktes. Ihre Abnutzung wurde in neuerer 
Zeit immer mehr westwarts verlegt. 

Die Schwankungen in der Abnutzung der einzelnen Holzarten werden bei 
den Holzpreisen besprochen werden. 

Das Jahr 1915 steht unter der Einwirkung des Krieges und der Hemmung 
del' Ausfuhr. 

In Prozen ten entfielen von der Gesamterzeugung auf 
1915 1913 1912 1911 1910 1909 1909/13 
% 0/ % % % % % , ° 

Gelbkiefer . 39,8 38,7 37,6 34,9 35,3 36,6 36,6 
Douglas . 12,0 14,5 13,2 13,7 13,0 10,9 13,0 
Eiche. 8,0 8,4 8,5 8,4 8,8 9,9 8,8 
Weymouthskiefer 7,3 6,7 8,0 8,7 8,4 8,8 8,1 
Hemloek 6,1 6,0 6,2 6,9 7,1 6,9 6,6 
Westliche Kiefer. 3,5 3,3 3,1 3,6 3,9 3,4 3,5 
Fichte 3,8 2,7 3,2 3,4 3,0 
Zypresse 3,0 2,9 2,5 2,7 2,3 2,1 2,5 
Ahom 2,4 2,4 2,6 2,6 2,4 

Von der gesamten Schnittwarenerzeugung entfielen auf das Laubholz 
1911 21,9%, 1915 20,2%. Die groBte Menge wird eingeschnitten in Arkansas, 
Tenne8see, Kentucky, Westvirginien, Virginien, Pennsylvanien, Ohio, Indiana, 
Michigan, Wisconsin. 

In den drei Jahren 1911/13 wurden von den Sagemiihlen an Schnittwaren 
erzeugt in Millionen Kubikmeter: 

Eiche . 7,58 Birke. 
Ahom. . .. 2,26 Buche. 
Gum . . .. 1,61 Linde . 
Gelbe Pappel 1,50 Ulme. 
Kastanie 1,25 Esche . 

usw. 

0,94 
0,95 
0,68 
0,56 
0,52 

Cottonwood 
Tulpe .. 
Hickory .. 
WalnuB .. 
Feige usw, 

Sa. 

0,50 
0,27 
0,54 
0,10 
0,10 

19,36 

Es handelt sich also urn rund 20 Mill. Kubikmeter, wovon iiber 1/3 auf die 
Eiche und die Halfte auf Eiche und Ahom trifft. 
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H. Die Sehnittwarenpreisc und die Preisbewcgung. 

Die Vereinigten Staaten hatten VOl' dem Kriege sehr niedrige Holzpreise ab 
Sagemiihle. Bis zur Verbrauchsstelle des Holzes odeI' zu den Exporthafen 
erhohen sie sich natiirlich urn die Transportkosten. 

Frei Bahnwagen oder Sehiff des Aufgabeortes an del' Sagemiihle betrugen 
nach den amtlichen Erhebungen im Durchschnitt del' Jahre 1906-1912 die 
Preise fiir 1 cbm Goldmark: 

Nadelholz: 

Zypresse 37,4 Westliche Kiefer . 25,9 Redwood. 24,7 
Weymouthkiefer 33,2 Lodgepolekiefer 25,8 Gelbkiefer 24,4 
Zuckerkiefer 32,0 Balsamtanne 25,7 Douglas 22,5 
Zeder 31,0 Hemlock 25,3 Tanne 22,3 
Fichte 29,9 Tamarack 25,1 Larche. 21,7 

Laubholz: 

WalnuB 70,4 Linde 35,1 Ahorn 28,4 
Hickory 50,2 ffime\ 33,2 Buche 24,6 
Tulpe 44,2 Pappel 32,5 Tupelo 23,2 
Esche 41,5 Birke 30,3 Redgum 23,1 
Eiche 36,1 Kastanie .. 29,4 

1m Zeitraum 1900-1914 hatten die Vereinigten Staaten vier Perioden des 
wirtschaftlichen Aufschwungs und fUnf Perioden des wirtschaftlichen Nieder
ganges. 

Ende 1900 herrschte wirtschaftlicher Tiefstand. 
1901 trat Erholung ein, die 1902 und in del' ersten Halfte 1903 einen Hohe

punkt erreichte.· 
Von Mitte 1903 ab bis Mitte 1904 sank die Konjunktur wieder auf den Tief

stand von 1900. 
Von Ende 1904 an sticg sie rasch bis zum Anfang 1907 und erreichte urn diese 

Zeit die groBte Hohe wahrend des Zeitraums 1900/1915 (wie in Deutschland). 
Die erste Halfte 1908 stand unter tiefster Depression. Abel' schon in del' 

zweiten Halfte ging es wieder aufwarts bis anfangs 1910. Diesel' Hohepunkt 
blieb abel' hinter dem von 1907 wesentlich zuriick. 

Die Senkung begann vom Friihjahr 1910 ab und errcichte im ganzen Jahre 
1911 ihren Tiefstand, del' jedoch jenen des Jahres 1908 nicht erreichte und nieht 
0;0 unmittelbar einsetzte. 

1912 trat El'holung ein bis anfangs 1913. Del' urn dic Wende 1912/13 ge
gebene Hochpunkt blieb abel' hinter jenem von 1909/10 ziemlich bedeutend 
zuriick. 

Vom Fl iibjahl' 1913 ab ging es wie in Deutschland langsam abel' unauf
haltsam abwal'ts bis zum Ausbruch des Kl'ieges ilIl August 1914. Derselbe ver
anlaBte einen gewaltigen Sturz, del' abel' vom Friihjahr 1915 ab iiberwunden war. 

Teilt man den Zeitraum 1900/1914 in zwei Gruppen, dann ergibt sich von 
1900-1907 eine aufsteigende, von da ab eine absteigende Periode. 

Diesem Auf und Ab del' wirtschaftlichen Lage paBte sieh auch del' Gang 
del' Holzpreise an. Abel' immerhin reagieren dieselben auf den Stand des Wirt
schaftslebens nicht in so starkem MaBe wie es in Deutschland zutrifft. Del' 
Wirtschaftskorper del' Vereinigten Staaten ist eben doch zu groB, als daB alle 
Landgebiete und alle holzverkaufenden Gewerbe zu gleicher Zeit und in gleichem 
MaBe erschiittert werden konnten. Innerhalb des allgemeinen Zuges des Wirt-
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schaftslebens haben die Ernte, die Politik und der Geldmarkt korrigierenden 
EinfluB. 

Nur die vorhin erwii.hnte Hochkonjunktur 1906/07 driickte dem ganzen 
nordamerikanischen Holzmarkt ihren Stempel auf und zwar so nachhaltig, 
daB das Jahr 1906 einen Wendepunkt fiir die ForstwirtElchaft der 
Vereinigten Staaten fiir immer bedeutet. Es setzte unvermittelt eine 
so starke Nachfrage fiir Holz ein, daB die Holzpreise plOtzlich um 50-75% 
iiber jenen des Jahres 1899 standen. Auch gegeniiber dem Jahre 1904 betrug 
die Steigerung noch 30-55%. AuBer dem durch den Aufschwung der Bau
ilitigkeit und der industriellen Entwicklung hervorgerufenen erhOhten Holz
verbrauch trug zu der Preissteigerung auch die Tii.tigkeit der Holztruste 
bei, die um die gleiche Zeit einsetzte. 

Die Holzpreise 1906/07 wirkten in den folgenden Jahren als Richtpreise 
fort, die Rolzbesitzer suchten sic zu halten und erreichten das beachtenswerte 
Ergebnis, daB in den Depressionsjahren 1908 und 1911 del' Riickgang der Preise 
in maBigen Grenzen blieb. 

Allerdings bleibt die Tatsache bestehen, daB bis zum Kriege die Preise 
1906/07 die hOchsten waren und seit dieser Zeit eine allmii.hliche Abbrockelung 
eintrat. Wie immer und iiberall hatte der Preissprung des Holzes auch in 
Amerika die vermehrte Verwendung der teilweisen Ersatzmittel Stein, Eisen 
und Beton zur Folge. 

Auch die bis zum Jahre 1906 steil aufgestiegene Rolzausfuhr verflachte von 
diesem Jahre ab, weil die Importlii.nder diese plotzlich erhohten Preise nicht 
bewilligen konnten. Die amerikanische Gefahr, die man im Deutschen Reich 
nach der Entwicklung der Rolzeinfuhr aus den Vereinigten Staaten yom Jahre 
1895 ab mit Recht fiirchtete, war vom Jahre 1906 ab zunii.chst beseitigt. 

Setzt man die Sii.gemiihlenpreise fiir das Jahr 1899 =·100, soberechnen 
sich folgende Verhii.ltniszahlen: 

Alles Gelbkiefer Douglas Weymouths- H ml k Westliche Eiche Nutzholz kiefer e oc Kiefer 
19,81\1. 15,1 M. 15,4M. 22,6M. 17,8M. 17,3M. 24,4M. 

1899 = 100 = 100 = 100 =100 =100 = 100 =100 
1904 115 117 110 117 119 116 128 
1906 148 177 161) 144 153 144 11>9 
1907 149 165 163 153 155 160 155 
1908 138 150 13.8 143 137 154 155 
1909 138 150 143 143 139 158 150 
1910 137 157 151 149 138 147 137 
1911 135 164 128 146 136 143 140 
1912 138 169 134 150 137 140 143 
1915 128 148 122 142 130 150 138 

J. Holzausfuhr und -Einfuhr. 

Die Vereinigten Staaten fiihren zwar mehr Rolz aus als ein, im V crhii.ltnis 
zureigenen Erzeugung und zum eigenen Verbrauch spielt aber der auswartige 
Holzhandel eine untergeordnete Rolle. 

Es betrug an geschnittenem Nutzholz 

die Erzeugung (Sii.gemiihlen) 
die Ausfuhr 
die Einfuhr . . . . . . . . 

1910 

94,44 
5,615 

1911 
Millionen c bm 

87,320 
6,460 
2,305 

1912· 

92,413 
6,874 
2,419 
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Die Mehrausfuhr betrug somit 1911 4,155 und 1912 4,455 Mill. cbm, d. s. 
4,76% und 4,82% der Erzeugungsmenge. Sie entspricht einer Rundholzmasse 
an stehendem Holz von 11-12 Mill. fm. 

Zu dieser Schnittholzmenge kommt noch die Masse der Holzwaren, deren 
Begriff sehr weit gefaBt ist. Es fallen darunter Schwellen, FaBholz, Tiiren, 
Furniere usw. Hierfiir stehen nur die Wertziffern zur Verfiigung. Nimmt man 
die hierfiir erforderliche Rundholzmenge abziiglich der Einfuhr, also die der 
Mehreinfuhr, schatzungsweise zu 5 Mill. cbm an, dann ergibt sich eine Gesamt
mehrausfuhr an Rundholz von 16~17 Mill. cbm. 

Die Hauptausfuhr erstreckt sich auf Pitsch pine (P. palustris), Eiche und 
Douglas, bei den Holzwaren auf FaBholz und Furniere. 

Die hauptsachlichsten Bestimmungslander sind Kanada, GroBbritamlien, 
Argentinien, Australien, Niederlande; Deutschland, Mexiko, Kuba, Belgien, 
Frankreich. 

Der iiberwiegende Teil der Einfuhr trifft auf Kanada. Siehetrug an Schnitt
waren 1911 1,925 Mill. cbm, 1910 2,216 Mill. cbm mit einem Wert von 14,3 und 
17,5 Mill. Dollars. Bedeutend ist die Einfuhr von Schindeln aus Kanada und 
Britisch Kolumbien. 

Weiterhin spielt die Einfuhi von Papier, Papierholz und Papiermasse 
aus Kanada eine groBe Rolle. 1m Fiskaljahr 1915/16 fiihrte Kanada davon fiir 
40,865 Mill. Dollars aus, wovon 87% die Vereinigten Staaten bezogen. Von 
der kanadischen Ausfuhr an Papierholz und Papiermasse allein im Werte von 
19,186 Mill. Dollars empfingen die Vereinigten Staaten 88%. 

Es betrug in 1000 t die Produktion von Papi~r 1914 5270 (darunter 1283 
Zeitungspapier), 1920 7334 (1512); von Holzschliff 1914 1294, 1920 1578; von 
Zellstoff 1914 1552, 1920 2222. 

Fiir die Herstellung von Holzschliff und Zellulose wurde danach 1920 eine 
Holzmenge von 15 Millionen fm verbraucht. 

Fiir die Ausfuhr spielt die Hohe der Schiffsfrachten eine maf3gebende Rolle. 
Fiir das Pitschpine-Holz werden die Frachtsatze nach 1000 QuadratfuB B. M. 
berechnet, fiir aIle anderen HOlzer nach dem Gewicht 1). 

K. Bilanz. 
Sich ein Urteil dariiber zu bilden, welche Bedeutung den Vereinigten Staaten 

fiir die zukiinftige Holzversorgung der Welt zukommen wird, ist eine schwierige 
und auch fiir die amerikanischen For~tsachverstandigen selbst nicht mit Sieher
heit zu bewii.ltigende Aufgabe. Schon deswegen, weil die Vereinigten Staaten, 
so groB ihr Waldgebiet auch ist, kein isoliertes Waldland bilden, sondern im 
Norden das reichbewaldete britische Amerika, darunter Kanada und Britisch 
Kolumbien, als Wettbewerber neben siGh haben, Ihr forstliches Schicksal 
ist daher mit jenem des ganzen Nordamerika eng verkniipft. 

Die Vereinigten Staaten konnen viele aktive Posten in ihre forstliche Reeh
nung einstellen, miissen aber auch eine groBe Zahl von passiven buchen. 

A. Die gUnstigen Verhiltnisse. 
a) Leistungsfahig macht die Waldwirtschaft der noch vorhandene Vor

r~t an verwertbarem Nutzholz. Der im Jahre 1907 gesahatzte Vorrat von 
5900 Mill. cbm entspricht bei einer Ausbeute von.30% einem Vomit an stehen
dem, Holz von 19666 Mill. cbm, d. s. je Hektar 88 fm. Das ist nicht viel. Es ist 

1) Ober die durchschnittlichen Gewichte der amerikanischen Holzer siehe "Holzhandels. 
blatt" (MUnchen) 1919, Nr. 87. 
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aber im Auge zu behalten, daB die Schatzung, wie aus neueren Nachschatzungen 
fUr einzelne Holzarten geschlossen werden kann, sehr vorsichtig aufgestellt 
ist - Zon gibt neuerdings den Vorrat an verwertbarem Schnittnutzholz mit 
7800 Mill. cbm an -, und auBerdem ist alles angehend haubare und jiingere 
Holz darin nicht enthalten. ~1it dem in deutschen Forsten vorhandenen durch
schnittlichen hoheren Vorrat fUr das Hektar ist also die amerikanische Ziffer 
nicht vergleichbar. Forstpolitisch ist nur die Tatsache der Existenz dieses 
Vorrates fiir die nahcre Zukunft in Betracht zu ziehen. Unterstellt man, daB 
der Vorrat innerhalb der nachsten 50 Jahre aufgezehrt wird, und fUr 25 Jahre 
ein Zuwachsprozent von 1, dann ergibt sich ein jahdicher Schnittwarenanfall 
von 151 Mill. cbm, der einer jahrlichen Abnutzung an stehendem Holz von 
503 Mill. fm entspricht. Die Schnittwarenerzeugung def; Zeitraumes 1909/13 
betrug jahrlich nur 94 Mill. cbm. 

Auch in den Vercinigten Staaten werden die Holzindustriellen einsehen 
lemen, daB die jetzige Ausnutzung des stehenden Holzes zu kaum einem Drittel 
Verschwendung ist. In demselben Verhaltnis als nach dieser Richtung Wandel 
zum Besseren eintritt, wird der gegebene Vorrat auch langere Zcit vorhalten. 

Eine neuere Angabe geht dahin, daB von den 223 Mill. ha Waldflache 
121 Mill. ha mit Nutzholz (timber und lumber) bestockt sind. Auch dieses 
VerhiHtnis ist nicht ungiinstig, wenn auch dic so bcstockte Flache kcine ge
schlOElsenen gleichalterigen Bestande tragt. 

Aile diese Schatzungen lassen nicht den SchluB zu, daB die Vereinigten 
Staaten demnachst vor einer Holzknappheit stehen werden. 

b) Die Ertragsfahigkeit der Waldflache ist hOher als die der europai
schen Waldungen. Natiirlich wechseln auch dort geringe mit ergiebigen Stand
orten abo Aber letztere sind zweifellos im tTbergewicht. Die Hauptmasse der 
Forsten liegt in Gebieten, die fUr den Holzwuchs auBerordentlich giinstig 
sind, vermoge des Klimas und des jungfraulichen Bodens (Appalachiangebirge, 
pazifische Kiiste). Standorte, die Baume bis zu 90 m Hohe erzeugen, werden 
ihre Leistungsfahigkeit immer siegreich behaupten. Die meisten Holzarten 
sind Imdem von Natur aus sehr raschwiichsig. Nur im Norden und im Felsen
gebirge ist die Ertragsfahigkeit geringer. 

Der jahrliche Zuwachs aller Waldungen wird auf 0,84 fm je Hektar Brett
maB, d. S. 2,8 fm am stehenden Holz geschatzt. Fiir die Appalachenforste 
allein gibt Graves den jahrlichen Zuwachs auf 2,8 fm je Hektar an, d. S. 9,3 fm 
am stehenden Holz. 

Nun ist es sicher, daB der Durchschnittszuwachs fUr alle Waldungen sich 
hauptsachlich deshalb so gering berechnet, weil der vorhandene Altholzvorrat 
keinen normalen Zuwachs mehr aufweist. In demselben Verhaltnis, als an 
dessen Stelle junge Bestande treten, wird der giinstige Standort erst zu seinem 
Recht kommen und dcr Gesamtzuwachs steigen. 

Von amerikanischen Forstleuten wird auch darauf hingewiesen, daB auf den 
guten Standorten des Ostens die natiirliche Wiederbestockung dem Holzschlag 
auf dem FuBe folgt. 

c) Einen starken Riickhalt haben die Vereinigten Staaten in ihren N a
tionaJforsten. Mogen diesel~en zur Zeit teilweise auch noch nicht aufge
schlossensein, so andert sich dies automatisch, sobald die Holzpreise hoher 
werden. Inzwischcn sammeln sich hier groBe Vorrate an, die fUr die kommenden 
Zeiten eine Reserve bilden .. AuBerdem aber kann die Regierung durch ihre 
Nationalforste einen bestiminenden EinfluB auf die praktische Forstpolitik 
iiben und vorbildlich wirken. . 

d) Der Panamakanal wird auf die Forstwirtschaft der Vereinigten Staaten 
regulierend wirken, weil die Industrie und der Handel des Ostens von jetzt 
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ab nicht bloB mehr auf das Holz der i.istlichen Waldflachen angewiesen sind, 
sondern auch aus den Holzschatzen des Westens schi.ipfen ki.innen. Del' Osten 
mit seinen fruchtbaren Boden kann in Zukunft mehr geschont werden. Damit 
wird fiir aIle Gebiete ein geregelterer Forstbetrieb ermoglicht. Die Entfernung 
vom Puget Sound und del' Miindu.ng des Kolumbiaflusses, den Hauptholz
exporthafen del' pazifischen Kiiste, nach England betragt iiber das Kap Horn 
28160 km, iiber den Suezkanal 28865 km, iiber den Panamakanal dagegen 
nur 12 240 km. 

Der Panamakanal wird abel' auch zur Hebung des Holzexportes wesent
lich beitragen. DenHauptgewinn aus dem Wald zieht in den Vereinigten Staaten 
nicht del' Waldbesitzer als solcher, sondern·der Holzindustrielle, und in erster 
Linie der waldbesitzende HolzindustrieUe. Da das Holz eigentlich nul' nach dem 
Preis bewertet wird, den del' Sagemiiller fiir sein Halbfabrikat erhalt, muB del' 
Waldholzpreis nieder sein. Die billigen Holz preise haben zwar eine un
gewohnlich groBe Holzverschwendung zur Folge, verleihen abel' andererseits 
den Vereinigten Staaten auf dem Weltholzmarkt ein kraftiges Dbergewicht 
und groBe Beweglichkeit. Wenn die maBgebenden Kreise del' Vereinigten 
Staaten es in del' nachsten Zeit fertig bringen, den Holzverbrauch und die 
Holzverschwendung einzuschranken, den Waldbranden Einhalt zu tun und die 
Pflege des Waldes zu heben, dann ki.innen die Vereinigten Staaten auch bei 
stark zunehmender Bevolkerung bedeutende Holzmengen ausfiihren. Die Zu
kunft wird dem holzreichen Westen gehoren. 

B. Die ungiinsligen Verhillnisse. 
a) DcI' eigene Holzverbrauch del' Vereinigten Staaten ist auf eine Stufe 

mit Holzverschwendung zu stellen. Was aus Holz leichter, schneller und be
quemer herzustellen ist als aus Stein, Beton und Eisen, wird aus Holz hergestellt, 
mag del' wirtschaftliche und technische Erfolg auch nul' voriibergehend sein. 
Die Blockhauser, Schindeldacher, endlosen Zaune, Briicken, Eisenbahnen, 
Bergwerke, Papierfabriken verschlingen riesige Holzmassen. Die Impragnierung 
del' Schwellen, Telegraphenstangen usw. wurde bis zum Jahre 1897 praktisch 
iiberhaupt nicht angewendet. Zur Zeit ist nach Dr. Zon nul' ein Viertel del' 
SchweUen impragniert. 

Del' jahrliche Holzverbrauch einschlieBlich Brennholz wird auf 650 Mill. cbm 
berechnet, d. s. bei einer Bevolkerung von 92 Millionen Kopfen 7,1 cbm je 
Einwohner. Einen noch groBeren Verbrauch hat nur Japan. 

Der Verbrauch an Bau- und Schnittholz betrug je Kopf 
1905 0,788 cbm 1911 0,889 cbm 
1907 1,024 1913 0,854 
1909 1,119 1905/13 0,935 

Die Durchschnittsziffer von 0,935 cbm entspricht 3,12 fm an Rundholz. 
Unter Hinzurechnung del' Latten, Schindeln und des Rohnutzholzes wird daher 
ein Nutzholzverbrauch von 4 fm (WaldmaB) nicht zu hoch gegriffen sein. 

Als Brennholzverbrauch blieben danach 3,1 fm je Kopf. 
Prasident T af t steUte 1909 folgende Rechnung auf: Wenn der Holzverbrauch 

fiir den Kopf del' BevOlkerung auf 4,25 fm herabgemindert und· del' jahrliche 
Holzertrag auf 3,5 fm pro Hektar erhoht werden konnte, dann wiirden 182 Mill. 
Hektar Wald eine BevOlkerung von 150 Millionen mit Holz versorgen konnen. 
Die Erzeugung und del' Verbrauch wiirden sich alsdann mit 637 Mill. fm jahrlich 
das GIeichgewicht halten. 

Fur die europaischen Staaten giltzur Zeit die Norm, daB die Staatrn mit 
0,35 ha und mehr Waldflache je Einwohner Holz ausfiihren mUssen. In den 
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Vereinigten Staaten treffen 2,4 ha auf den Kopf und tatsachlich gehOren sie 
auch zu den Exportstaaten. Die Menge des ausgefiihrten Holzes (Mehrausfuhr) 
steht aber in einem krassen MiBverhaltnis zu dem Umfang der Waldflachc. 
Wiirden wie in Europa 0,35 ha geniigen, um den einheimischen Holzbedarf 
zu decken, so brauchte die Waldflache der Yereinigten Staaten nur 37 Mill. ha 
fiir die Bevolkerungsziffer von 92 Millionen (1910) und nur 62 Mill. ha fiir eine 
zukiinftige von 150 Mill. Einwohnern groB zu sein. Auch diese rechnerische 
Betrachtung ist ein Beweis fiir die herrschende Holzverschwendung. 

Zur Holzverschwendung zahlt natiirlich auch der rohe Fallungsbetrieb und 
die geringe Ausbeute des Rohholzes durch die Sagemiihlen. 

Die Ursache hierfiir liegt ledigfich in der geringen Hohe der Holzpreise. 
Weil das Holz sehr billig ist, hat niemand Veranlassung damit zu sparen. Der 
Glaube an die UnerschOpflichkeit des Waldes wiirde durch die hOhere Bewertung 
des Holzes rasch korrigiert werden. 

In der Verminderung des Holzverbrauchs und der Holzverschwendung 
haben die Vereinigten Staaten in der Zukunft das wirksamste Mittel, ihren 
Waldreichtum volkswirtschaftlich voll zur Geltung zu bringen und auf dem Welt
holzmarkt mit anderen Landern in einen erfolgreichen Wettbewerb zu treten. 

b) Die groBte GeiBel des amerikanischen Waldes ist das Feuer. Man sagt, 
daB seit dem Beginn der Einwanderung mehr Holz durch das Feuer als durch 
die Axt zerstort worden ist. Fiirchterliche Waldbrande veranlaBte das Trocken
jahr 1910, in welchem 1,6 Mill. ha, hauptsachlich Privatforste, mit 200 Mill. fm 
Holz vernichtet wurden. Dber die Ursachen gibt die Waldbrandstatistik der Na. 
tionalforsten Auskunft. In den Jahren 1906-1911 wurden hier veranlaBt durch 

EisenbE~hnen 26,7 Ofo Gestriippverbrennung 4,8 % 
Blitz 17,5 % Sagereien 1,7 % 
Zeltlager. . 16,9% Andere Ursachen .. 7,8% 
Brandstifter 4,5% Unbekannt. . . . . 20,7% 

In allen Waldungen traf auf je 1000 Acres Waldflache eine Brandflache von: 

1905 3,265 Acres 19lO 25,868 Acres 
1906 1,078 1911 2,650 " 
1907 0,920 1912 1,230 
1908 2,460 1915 0,300 
1909 1,860 1905/11 4,916 

Die Verhinderung der Waldbrande bildet das wichtigstc Problem. 1m 
Jahre 1916 bestanden in 20 Staaten besondere Vorschriften zur Verhiitung, 
a1,lch viele Privatwaldbesitzer treffen Vorkehrungen. Von den Privatwaldungen 
stehen 50 Mill. ha wegen Trockenheit des Klimas und des Bodens in steter 
Feuersgefahr. 

c) Ein anderer Feind des Waldes ist die Wei de, namentlich die Schafweide. 
Jede Einschrankung wird von der BevOlkerung bekampft. 

d) Wie in allen parlamentarisch regierten Landern zahlt auch der Wald der 
Vereinigten Staaten der Politik seinen Tribut. Waldfreundlich hat sich der 
KongreB stets nur mit groBer Dberwindung gezeigt. Jeder Prasidentenwechsel 
beeinfluBt die Forstpoli~ik, schon sein Herannahen bringt Unsicherheit und Ver. 
zogerung in die beabsichtigten MaBnahmen. Dazu die Macht der Holzmagnaten 
innerhalb und auBerhalb des Parlaments. Die eingangs geschildel'te geschicht. 
liche Entwicklung del' Nationalforsten gibt von den Widerstanden Zeugnis. 

e) IGin nicht geringer Teil des Waldes ist dadurch gefahrdet, daB erauf 
landwirtschaftUchem Boden stockt. Mit der starken Zunahme der Be. 
volkerung wird die Nachfrage nach solchem immer lebhafter und es wurde 
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schon friiher darauf hingewiesen, daB die Privatwaldbesitzer ihre Politik der 
Holznutzung bereits auf die kommende Bodenpreissteigerung einrichten. Da 
die besten Booen ostlich des Mississippi in den dicht bevOlkerten Gebieten des 
Laubholzes liegen, wird sich die Waldflache, wie auch Graves hervorhebt, 
in ihrem bisherigen Umfang hier nicht halten lassen, um so weniger, .als hier 
auch die Natibnalforste nur sehr srhwach vertreten sind. 

Die giinstigen und ungiinstigen Momente der amerikanischen Waldwirtschaft 
ziffermaJlig gegeneinander abzugleichen, ist natiirlich nicht moglich. Man ge
winnt aber den Eindruck, daB die giinstigen in der Zukunft sich starker erweisen 
werden als die ungiinstigen. Die Waldgeschichte Pennsylvaniens wurde von 
einem Amerikaner mit den Worten charakterisiert: Bewaldet, besiedelt, ge
lichtet, vernichtet. Die Zeiten sind aber bessere geworden. 

2, Kanada 1)" 

Die Waldflii.che Kanadas betragt 596,7 Mill. Acres = 241,5 Mill. ha = 25% 
der Landesflii.che und 27,3 ha je Kopf. 

Fiir die Gewinnung von Handelsnutzholz kommen zur Zeit nur 250 Mill. 
Acres = 101,2 Mill. ha in Betracht .. Der groBere Tell der Gesamtwaldflache 
ist noch unzuganglich. Die Prarie der Vereinigten Staaten setzt sich in 
Kanada fort. 

1m Eigentum des Staates sind 556,7 Mill. Acres = 225,3 Mill. ha, d. s. 93% 
der Gesamtwaldflache; hiervon sind 150 Mill. Acres = 60,7 Mill. ha zur Nutzholz
gewinnung bestimmt. 1m Eigentum der Privaten und Korperschaften stehen 
40 Mill. Acres = 16,2 Mill. ha. . 

Durch Gesetz von 1906 mit spateren Novellen wurde die Reservierung 
von Waldungen und Parken in den Dominien vorgesehen, durch Gesetz von 
1911 die Errichtung von Forstreserven durch die Bundesregierung. 1m Jahre 
1917 waren 153 Mill. Acres durch die Provinzen und 28 Mill. Acres durch die 
Bundesregierung als Forstreserven ausgeschieden. 

Eine GeiBel des Waldes sind die Waldbrande. In neuerer Zeit werden da
gegen )[aBregeln ergriffen. 

Die Bedeutung des kanadischen Waldreichtums und Holzvorrates trat 
offentlich erst im Jahre 1905 in die Erscheinung, als Privatuntemehmer Ab
nutzungsrechte erwarben. Dieselben bestehen heute noch in Form von Pacht
vertragen. Der Pachtpreis richtet sich nach dem Werte des gewonnenen Schnitt
materials. 

Die forstlich wichtigsten Provinzen sind Quebec, Ontario und Britisch-
Kolumbien. . 

1m ganzen gibt es 140 Baumarten, von denen nur 60 fiir Nutz- und Papier
holz geeignet und zur Zeit nur 30 (18 NadelhOlzer und 12 Laubpolzer) handels
wichtig sind. Vom gesamten Schnittholzanfall treffen auf die LaubhOlzer 
nur 3%, das Nadelholz ist also dominierend. 1m Tale des Lorenzostromes 
uberwiegt das Laubholz. 

Die Hauptholzarten sind Fichtenarten (Picea canadensis, P. sitchensis usw.), 
Weymouthskiefer, Douglas, Hemlock (Tsuga heterophylla), Zeder (Thuya 
plicata), Ahom usw. 

tiber die Standortsverbaltnisse und die Holzartenverteilung liegen folgende 
offizielle Angaben vor: 

1. Pazifiscbe Waldungen im westlichen Felsengebirge, vorwiegend Nadelholz. 

1) British empire forestry conference 1920, London 1921. - B. E. Fernow, Forest 
resources and problems of Canada 1912. - tiber die Besiedlung s. Agrar.technische Rund
schau 1916, 725. 
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a) KiistenwiUder auf der Vancouverinsel, Konigin Charlotte-Insel mid dem gegen
iiberliegenden Festland mit gemiiBigtem Klima und sehr viel Niederschliigen: Douglas 28%, 
Rotzeder (Thuya plicata) 28%, Hemlock 25%, Sitka usw. 19%. 

b) Innerer trockener Giirtel. Plateau und Hiigel auf der Ostseite des Kiistengebirges 
mit 450-760 m Erhebung und 360-640 mm Niederschliigen: Westliche Gelbkieler 
(P. ponderosa), Douglas, westliche Larche (L. occidentalis). 

c) Innerer nasser Giirtel. Felsengebirgscharakter mit 500-1500 mm Niederschliigen: 
Westliche Zeder, Hemlock und Engelmannsfichte; im Siiden auch WeiJ3fichte (P. canadensis) 
undLodgepolekiefer (P. contorta). . 

2. Atlantische Waldungen, vom Osten des Felsengebirges bis zur atlantischen 
Kiiste und Neufundland. Hauptsachlich Nadelholz mit Laubholzgebieten. Nordliches 
Klima mit stark vereisten Gegenden, zahlreichen Seen und Siimpfen. 

a) Nordliche Waldungen. Nordliche Prarieprovinzen, nordlich bis zu der Linie, welche 
die Miindung des Mackenziefhisses und des Churchillflusses mit der Hudsonbay und der 
Halbinsel Labrador verbindet: WeiJ3fichte (P. canadensis) als wichtigste Holzart mit Schwarz
fichte (P. mariana), Bankskiefer, Balsamtanne, Aspen und Pappel (Pop. balsamifera), 
Tamarack (L. laricina). 

b) <:>stliche Waldungen. Der nordliche Waldtypus setzt sich hier unter verbesserten 
Bedingungen fort. Die Mischbestande von Wei.6fichte und Balsamtanne bilden den Haupt
vorrat des Ostlichen Kanada fiir das Papierholz, entlang der Kiiste des St. Lorenzgolfes 
bis Neufundland. Siidlich des Hochlandes treten beim Obergang in das Etnzugsgebiet 
des St. Lorenzstromes hinzu: P. strobus, Rotkiefer (P. resinosa) und Zeder (Thuya occi
dentalis) sowie Gelbbirke (B. lutea), Ahornarten usw. 

In den maritimen Provinzen und Quebec tritt die Rotfichte als Mischholzart auf. Dieses 
Gebiet ist das wichtigste Nutzholzgebiet des ostlichen Kanada. 

Die Provinz Quebec, iIi. der zur Zeit die starkste Holznutzung stattfindet, 
hat eine Waldflache von 330 Mill. Acres = 133,5 Mill. ha = 74,7% der Landes
£lache. Dem Staate gehOren 322,7 Mill. Acres = 130,6 Mill. ha = 97,8%_ 
VOIl der Staatswaldflache sind 38% forstwirtschaftlich geregelt. 1m ganzen 
sind von der Gesamtwaldfliiche nur 130 Mill. Acres = 62,6 Mill. ha zur Gewinnung 
von Handelsnutzholz mehr oder weniger geeignet. Ein Teil des Staatswaldes 
ist ·zur Ausnutzung verpachtet 1). 

Mail. kann in Quebec drei Zonen unterscheiden: 
1. Die Ebene oder das St. Lorenzotal. Hier finden sich verschiedene harte LaubhOlzer 

von schonstem Wuchs. Da dieses Gebiet zuerst besiedelt wurde, sind die Walder parzelliert. 
2. Die Alleghanyzone ist ein Hiigelland, das dem Wachstum der NadelhOlzer giinstig 

ist. Von hier wird viel Papierholz ausgefiihrt. 
3. Die Lorenzstromzone ist die wichtigste. 1m westlichen Teil findet sich die Wey

mouthskiefer, auJ3erdem Weill- und Schwarzfichte, Birke und Aspe. Es wird viel Papier
holz gewonnen. 

In Britisch-Kolumbien betragt die Gesamtwaldflache 95,4 Mill. Acres 
= 38,6 Mill. ha = 42,3% der Landesfliiche. Dem Staat gehOren 83,0 Mill. 
Acres = 33,6 Mill. ha = 87%, der Rest Privaten und Korperschaften. Von 
der Staatswaldflache sind 11,4% forstwirtschaftlich organisiert. Die wichtigste 
und verbreitetste Holzart ist Douglas, alB Fortsetzung des westlichen Douglas
giirtels der Vereinigten Staaten. Die Fichte wachst an der Kiiste. Am ge
schatztesten ist «lie Weymouthskiefer, die hauptsachlich auf der Insel Vancouver 
vorkommt. 

Dber die Halfte deshandelsfahigen Holzvorrates Kanadas fiillt allein auf 
Britisch-Kolumbien. 

In Neu-Schottland betragt die Waldflache 6,67 Mill. Acres = 2,70 Mill. ha 
= .55% der Landesflache. Der groBte Teil ist Privatwald, wahrend in allen 
anderen Provinzen der Staatswald vorherrscht. Auf Nadelholz treffen 29%, 
Laubholz 8%, Mischwald 63%. Der Urwald nimmt kaum noch 10% ein. 
Die Weymouthskiefer ist fast ganz aufgenutzt. Die Haupterzeugung besteht 
in Papierholz. Der Wald leidet unter den vielen Waldbranden 2). 

1) Die Bohlen werden nach Hundert . Standard oder "Quebec-Mall" berechnet, d. s. 
2291/ 8 englische Kubikfull = 2750 Boardfull = 6,490 cbm_ 

2).B. E. Fernow, Forest condition~ of Nova Scotia 1912. 
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In Neu-Braunschweig steht die Abnutzung in einem angemessenen 
Verhaltnis zum Zuwachs. 

Der Nutzholzvorrat Kanadas wird auf 903 Milliarden KubikfuB = 2131 
Millionen cbm geschatzt; hiervon treffen auf Britisch-Kolumbien 864, Quebec 
649, Ontario 377, Prarieprovinzen 141, NeubrauIischweig 52, Neuschottland 
47 Millionen cbm. 

Die Gesamtproduktion der Sagewerke betrug 1915 9,07, 1916 8,24, 1919 
7,55 Millionen cbm. Von der Produktion im Jahre 1919 fielen auf: 

Verkaufswert Verkaufswert 

1000 ohm je ohm 1000 cbm je ohm 
ab Sage ab Sage 

Weichholz: Dollars H artholz: Dollars 

Rotzeder. 3151 13,7 Birke 163 16,6 
Douglas 1930 11,6 Ahom 105 15,2 
Weymouth 1130 17,6 Linde 59 15,3 
Hemlock. 554 12,5 DIme 35 17,2 
Balsamtanne 332 13,0 Pappel. 32 12,5 

Sa, 7097 Buche. 25 12,0 
Esche 16 12,1 
Kirsche 9 11,5 
Eiche 7 15,0 
Kastanie . 2 9,4 

Sa. 453 

Kanada verfiigt iiber gewaltige Holzvorrate, die in dem auBerst diinn be
vOlkerten Lande (1920 8,83 Mill. Einwohner) nicht verbraucht werden k6nnen. 
Fiir die Holzversorgung der Welt wird daher Kanada in der Zukunft mit an 
erster Stelle stehen und hiervon wieder die Provinz Britisch-Kolumbien, die 
durch den Panamakanal auch dem europaischen Holzmarkt erschlossen wurde. 
MaBnahmen zur Hebung der Forstwirtsehaft und zur Einschrankung der Holz
verschwendung wurden in letzter Zeit angebahnt. 

Von 1910-1914 wurden durchschnittlich jahrlich exportiert: Schnitt· 
waren 10,09, Papierholz 2,91 Mill. cbm, importiert an Schnittwaren 2,80 Mill. cbm. 
Die Mehrausfuhr betrug demnach 10,20 Mill. cbm. Von der Ausfuhr trafen 
auf Quebec 3,74, auf Britisch·Kolumbien 3,68 Mill. cbm Schnittwaren und 
Papierholz. 

Der kanadische Holzexport hat sieh wahrend und naeh der Kriegszeit 
aul3erordentlich gehoben. Es wurden ausgefiihrt an unbearbeiteten und teilweise 
bearbeiteten H6lzem 1897 fUr 26,3, 1900 25,5, 1912 43,2, 1918 51,8, 1919 70,4, 
1920 105,3 Mill. Dollars. Dazu kommt die Ausfuhr von fertigen Holzwaren, 
die 1918 26,6, 1919 36,1, 1920 44,8 Mill. Dollars betrug. Die Hauptmenge der 
Ausfuhr ging in die Vereinigten Staaten. 

Eine groBe Bedeutung kommt dem Papierholz zu (Flchte, Balsamtanne, 
Hemlock und· Pappel), mit dem unverarbeitet und verarbeitet hauptsaehlieh 
die Vereinigten Staaten versorgt werden. Die Entwicklung geht dahin, das Holz 
im Lande selbst zu Zellulose, Holzschliff und Papier zu verarbeiten. Es wurden 
in 1000 Cords (1 Cord = 3,568 I'm) 

zu Paplermasse verarbeitet 
als Papierholz ausgefiihrt . 

Papierholznutzung im ganzen 
Endres, Forstpolitik. 2. AnD. 

1908 
483 
795 

1278 

1912 
866 
981 

1847 

1916 
1765 
1068 

2833 
49 
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1m Jahre 1916 wurden verarbeitet als Sulfitzellstoff 728, als Sulfatzellstoff 
210, a,ls Holzschliff· 827 Tausend Cords. Der Reichtum an Wasserkraften hat 
bi~her die Holzschleifcrei begiinstigt. 

Von del' gesamten Papiermasse erzeugten 1914 die Provinz Quebec 55%' 
Ontario 37% und Britisch-Kolumbien, Neu-Braunschweig und Neu-Schottland 
8%. Nach einem Gesetz in Neu-Braunschweig von 1911 darf Papierholz nur im 
Lande selbst verarbeitet werden. 

Die Erzeugung von Papier betrug 1907 240, 1918 968, von Holzschliff 
1907 465, 1918 880, von Zellstoff 1907 200, 1918 678 Tausend Tonnen. 

Ausgefiihrt wurden 1919 725000 t Zeitungspapier, 300205 t Holzschliff, 
363998 t Sulfitzellstoff, 124550 t Sulfatzellstoff. 

V. Die Waldwirtschaft in Siidamerika. 
Siidamerika ist del' nach del' forstlichen Seite hin am wenigsten erforschte 

Erdteil (s. S. 576). Nur von den folgenden drei Staaten liegen einige spar
liche Angaben VOl'. 

Brasilien 1). Brasilien, das sich iiber die tropische, subtropische und ge
ma13igte Zone erstreckt, verdankt seinen Namen dem feuerroten (portugiesisch = 
brasa) Farbholz Pao Brasil (Caesalpina echinata). Der Flacheninhalt betragt 
852,48 Mill. ha mit einer BevOlkerung von nul' 25 Millionen (davon 18 Mill. 
Indianer und Neger). Es ist seit 1889 eine Bundesrepublik mit 20 freien Staaten, 
einem neutralen Bundesbezirk mit del' Hauptstadt Rio de Janeiro und einem 
sog. Acker-Landgebiet. 

Dber die Gro13e der Waldflache fehlen zuvedassige Angaben. In geregelter 
staatlicher Forstkultur stehen nur 340000 ha. Sicher ist, da13 in diesem Riesen
staat gewaltige Holzvorrate .aufgespeichert sind. Da der gro13te Teil Brasiliens 
im tropischen und subtropischen Klima liegt, herrschen die harten und schweren 
Laubholzer VOl'. Undurchdringliche Urwaldungen befinden sich im Gebiet des 
Amazonenstromes. Del' Artenreichtum der Holzgewachse ist nicht zu ubersehen. 
Der Staat Rio Grande dq SuI hat auf einer Bezirksausstellung 839 verschiedene 
Holzmuster ausgestellt. Da die marktgangigen Holzarten vereinzelt in den 
Urwaldern vorkommen, ist die Nutzung schwierig. 

Beriihmt sind die ungezahlten FarbhOlzer. Das eingangs erwahnte Pao 
Brasil wird jetzt durch das Campeche-Holz (auch Pernambuco genannt) viel
fach ersetzt. Die Hauptnutzung del' FarbhOlzer erstreckt sich auf das Gebiet 
zwischen den Fliissen Parnahyba und St. Franzisko (Staaten Piauhy, Pernam
buco, Bahia). 

Viele brasilianische Waldbaume liefern auch Klebstoff (u. a. Kopalgummi). 
Den gr0f3ten Reichtum der siidbrasilianischen Staaten (Parana, Santa 

Catharina, Rio Grande do SuI) stellt die Araucaria brasiliensis vor, Pinho 
genannt, wie es scheint das einzige Nadelholz Brasiliens von Bedeutung. Es 
findet sich zwischen dem 25. bis 30. Grad sudlicher Breite (gemaf3igte Zone), 
wird im Mittel 20 m hoeh und 2 m stark. RegelmaBig bewirtschaftet sind 
80000 ha. 

AuBerdem spielt das Zedrelaholz fUr die Zigarrenkistenfabrikation cine 
Rolle. 

Die Nutzh()lzer eignen sich teilweise wegen ihrer praehtigen Farben zu 
Luxusmobeln. 

1) Nach zwei von del' brasilianischen Regierung herausgegebenen Propagandaschriften 
mit Karten. 



Die Waldwirtschaft in Siidamerika (Argentinien). 771 

Die Holzausfuhr war VOl' dem Kriege gering, stieg abel' wahrend des Krieges 
betrachtlich. Sie betrug 1915 35375, 1916 88137, 1917 62240, 1918 179800 
Tonnen. Hiervon entfielen auf Araucaria ein betrachtlicher Teil; Abnehmer hier. 
fUr sind Argentinien und Uruguay. 

Die Hauptausfuhrartikel sind Kaffee und Kautschuk. 
Argentinien. Von del' Gesamtbodenflache zu 298,74 Mill. ha sollen 135 

Mill. ha bewaldet sein. Del' groBte Teil ist Privatbesitz. Die Einwohnerzahl 
betragt nul' 8 Millionen. 

Das Wirtschaftsleben beruht auf del' Ausfuhr von landwirlschaftlichen Er. 
zeugnissen (Getreide, Leinsamen, Vieh und Fleisch). Hemmend wirkt del' un· 
geheuereLatifundienbesitz, del' schuld ist an del' geringen Zahl del' LandMvolke. 
rung; daher auch Mangel an Arbeitskraften trotz del' groBen Einwanderung. 
Del' Boden dient oft nul' als Spekulationsobjekt. 

, Das Klima ist in gewissen Gegenden Nordargentiniens halbtropisch, in 
Sudpatagonien halbpolarisch, in del' fruchtbaren Kustenzone gemaBigt. 

Vom Standpunkt del' Bodenkultur wird Argentinien in vier Zonen ein· 
geteilt: 

1. Die subtropische Zone, 88 Mill. ha umfassend, ist groBenteils mit 
Urwaldern bedeckt, die teils noch vollig unaufgeschlossen sind, teils in Aus. 
beutung auf Quebrachoholz, Zedern, Palosanto, Farbholzern und anderem 
Nutzholz stehen. Die Walder bilden den Hauptreichtum dieses Gebietes. Das 
Bundesterritorium Ohaco, 13,66 Mill. ha groB, ist zu 2/3 bewaldet, hauptsachlich 
mit Quebrachobestanden. Die Ausbeutung erfolgt durch in· und auslandische 
Gesellschaften mit betrachtlichem Gewinn. 

Auch das tropische Territorium Misiones hat eine Waldflache von 2,68 
Mill. ha, von denen nul' ein kleiner Teil in Nl,ltz,ung steht (Timbo, Ouropai, 
Zeder, schwarzer Lorbeet, Palosanto usw., Mobelholz, Harz, Kautsehuk). Ober
wiegend ist del' GroBwaldbesitz. 

Ein Strauch Yerba-mate liefert Blatter, die von del' Bevolkerung. als Tee 
benutzt werden. Diese in den Urwaldern wildwachsende Pflanze wurde von 
den Jesuiten ausgebreitet und droht die Holzbestande zu verdrangen. Gegen 
die Verbreitung hat die Regierung strenge MaBregeln ergriffen, abel' die Land
wirte fahren trotzdem mit dem gewinnreichen Anbau fort. 

2. In del' Weinbauzone und 
3. in del' Getreidebauzonespielt del' Wald keine Rolle. 
4. Die patagonische Zone, noch sehr ruckstandig und zum groBen Teil 

noch von Indianern bewohnt, hat namentlich in den Andentalern noch groBe 
unaufgeschlossene Walder 1). 

Argentinien ist das Land des Quebraehoholzes. Die Ausfuhr von 
Holz und Extrakt spielt die Hauptrolle 2). Sic betrug in 1000 Tonnen: 

Quebracho· Quebracho. Quebracho- Quebracho. 
hoI!,; extrakt hoI!'; extrakt 

1893 63 1911 438 68 
1894 74 1912 279 75 
1895 173 0,40 1913 342 91 
1896 83 0,68 1914 292 80 
1897 136 1,21 1915 210 lOO 
1900 239 5,96 1916 162 98 
1905 286 29 1917 133 91 
1910 342 53 

1) Intcrnat. Agrar.okonomische Rundschau 1913, 115. 
2) Buuge, Intercambio economico de la republica 1910-1917. Buenos Aires 1918. 

49* 
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1m Jahre 1913 wurden verschifft vom Hafen Buenos Aires Quebrachoholz 
80, Extrakt 80, von Rosario (am Paran:ifluB) Holz 212, Extrakt 0,64, von 
Santa Fe (am Parana£luB) Holz 50, Extrakt 10 Tausend Tonnen. 

AuBerdem werden Algarobillo ausgefuhrt und Eisenbahnschwellen aus 
Quebracho. 

Die Einfuhr von Nutzholz betrug 1908/12 durchschnittlich-jahrlich 
1936000 cbm; dazu kommen noch die Holzwaren. 

Chile. Chile mit dem groBten und wildesten Gebirge der Erde (Kordilleren 
llnd Anden) hat eine Landesflache von 75,74 Mill. ha, von denen etwa 20 Mill. ha 
= 26,4% Waldflache sind. Einwohnerzahl 3,25 Millionen. 

GroBe EinbuBe erleidet die Waldflii.che durch die bei der Urbarmachung 
entstehenden Waldbrande. Das Waldschutzgesetz vom 13. Juli 1872, das,auch 
den Schutz der Quellen berucksichtigt, wurde 1891 durch die Gemeindeordnung 
aufgehoben, 1908. aber wieder in Kraft gesetzt. 

1m Suden ist groBer Holzreichtum an wertvollen HOlzern, von den Nadel
hOlzerri kommen Larche (Alerce), Kiefer und Zypressen vor. 

Die Holzausfuhr wird durch den Mangel an Wegen erschwert. Das feuchte 
Klima beeintrachtigt die Austrocknung des Holzes. Auch Gerbstoffrinde wird 
ausgefuhrt. 

Die Holzeinfuhr ist dem Werte nach bedeutend grtiBer als die Ausfuhr. 
Auch die meisten Holzwaren (zusammenlegbare Hauser) werden von Europa 
bezogen. Eingefuhrt wird hauptsachlich Nadelholz. ' 

VI. Die Waldwirtschaft in Asien 1). 

1. NiederUindisch-Indien 2): 
Verwaltungstechnisch zerfallen die hollandischen Kolonien in Ostindien in 

die zwei Gruppen: 1. Java und Madura, 2. die "AuBenbesitzungen", d. s. die 
Sundainseln Sumatra, Borneo, Celebes, Menado, Amboina, Ternate und Neu
Guinea, Timor, Bali und Lombok. - Forstlich bewirtschaftet und ausgenutzt 
wird nur die fruchtbare und reiche lnsel Java mit dem Regierungssitz Batavia 
und Buitenzorg. 

A. Java. 

Die Gesamtwaldflache betragt 2890 000 ha = 22% der Landesflache und 
bei 34 Mill. Einwohnern 0,08 ha je Kopf. 

Die W~ldungen werden eingeteilt in Teakholz-(Djati-)walder, auf die die 
ganze staatliche Forstwirtschaft konzentriert ist, und in die Wildholzwalder. 

1m J~hre 1919 zerfiel die Waldflache iIi 726000 ha reine Teakholzbestande, 
1 277 000 ha staatlich reservierte Laubholzwaldungen und 887 000 ha Laub
holzwaldungen, die zur Rodung fur den Plantagen- und landwirtschaftlichen 
Betrieb bestimmt sind. In Zukunft wird also die bleibende Waldflache, die 
vom Staat reserviert ist, knapp 2 Mill. ha betragen, d. s. 15% der Landesflache. 
Die Holzerzeugung auf Java ist tatsachlich Staatsmonopol. Die jetzt noch 
vorhandenen Privatwaldungen in der, Nahe von Batavia werden allmahlich 

1) Dber Sibirien siehe RuBland S. 679. 
2) Einen erschOpfenden Dberblick gibt die Monographie des bayerischen Forstmeisters 

J. Nirschl, Die Forstwirlschaft in Niederlandisch-Indien, Leipzig 1920 (Band 6 der vom 
Auswartigen Amt in Berlin herauBgegt;lbenen "AuBlandswirtschaft in Einzeldarstellungen "). 
Erganzungen hierzu bringt der bayerische Forstmeister Gresser im Forstw. Centralbl. 
1921, 174. - Ferner Ch. S. Lugt. Het boschbedruf in Nederlandsch Indie, Haarlem 1912. 
- Jahresberichte der hollandischen Regierung. - BUBgen, Zeitschr. f. Forst· ,u. Jagdw. 
1904. 
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der landwirtschaftliahen Benutzung zugefiihrt. Gemeindewaldurigengibt es 
nicht. 

Die klimatischen Zonen sind vertikal folgende: 
1. Zone vom Meeresspiegel bis 650 m ii. d. M. Darin liegt der tropische 

Regenwald Westjavas, der Djatiwald und ein Rest von Akazienwaldern. 
2. Zone von 600-1500 m, gemaBigte Zone, mit urspriinglichem Wald aus 

zahlreichen Holzarten. 
3. Zone von 1500-2500 m, kiihle Zone, mit Wald aus Quercusarten, Laura-

ceen und Koniferen. 
4. Zone iiber 2500 m, kalte Zone mit alpiner Flora. 
1m Gebirge erreicht die jahrliche Regenmenge 5000 mm. 
Die Djatiwaldungen spielten bereits im 17. und 18. ,Iahrhundert fiir die Lieferung von 

Schiffbauholz eine Rolle. Die Waldungen kamen dadurch sehr herunter. 1m Jahre 1849 
wurden vom Gouverneur Roch ussen aus Nassau zwei deutsche Forstleute (Bennich und 
Mollier) und ein deutscher Landmesser nach Java berufen, 1855 ein weiterer deutscher 
Forstmann (von Roaler) und 1857 wurden vier holIandische Forstleute, die ihre forstliche 
Ausbildung in Karlsruhe erhalten hatten, aIigestelIt. Die erste Einteilung Javas in 13 Forst
distrikte erfolgte 1860. Auch zur Zeit sind deutsche und insbesondere bayerische Forst· 
beamte auf Java tatig und holIandische Forstleute Buchen ihre Ausbildung auf deutschen 
forstlichen Hochschulen. Auf Java ist seit 1913 eine forstliche Versuchsanstalt eingerichtet. 

Das erste Forstreglement von 1865 unterschied Djatiwaldungen mit geregelter und solche 
mit nicht geregelter Verwaltung sowie Wildholzwaldungen. 1m Jahre 1874 wurden aIle 
Waldungen unter geregelte Verwaltung gestelIt. Eine Verordnung von 1884 gab die ersten 
Anweisungen flir die Waldreservierung, die vom Standpunkt der Schutzwaldeigenschaft 
(Gipfel und Rlicken der Hiigel, Quellenschutz)und der Djatiholzerzeugung aus erfolgt;e. 
Die definitive Ausscheidung erfolgte erst von 1890 abo 1m Jahre 1897 folgte ein neues 
Forstreglement, das die Errichtung eines besonderen Forsteinrichtungsbureaus verfligte 
und in den definitiv eingerichteten Waldkomplexen (Oberforstereien) die Waldexplottation 
durch dm Staat neben den Privatunternehmern vorsah. Die Staatsregie wurde 1914 noch 
erweitert. 

1m Gebirge werden Schutzwaldungen ausgeschieden und neu begriindet. 
Man hat beobachtet, daB die "Oberschwemmungen dadurch bereits abgenommen 
haben und die Quellen von 1300 m Meereshohe auf 3000 m gebracht wurden. 

GroB ist die Waldbrandgefahr, die aber weniger den Teakbaum als die 
anderen Holzarten beeintrachtigt. Auch die Viehweide wirkt schadlich. 

Die wichtigste Holzart Javas ist der Teakbaum (Tectona grandis), malaiisch 
D j at i genallllt. Die Bestande sind zu 88 % vermessen und kartiert, wahrend 
von den iibrigen Laubholzwaldungen bis 1915 nur 51 % vermarkt waren. Nadel
hOlzer sind nicht vorhanden, ausgenommen das Hochgebirge, wo eine N~el
holzart, Tjemara genannt, ffu' Schutzwaldzwecke gepflegt wird. 

Von den Djatiwaldern sind 28% der Flache schon neu begriindet, 72% 
sind noch urspriinglicher Waldo 1m Jahre 1915 wurden 6440 ha Djatikulturen, 
dagegen nur 800 ha sonstige Laubholzkulturen ausgefiihrt. 

Das Gedeihen des Teakbaumes ist an die in die Trockenzeit fallende mehr
monatliche Vegetationsruhe (Blattabfall) gebunden. Wo der Monsunwechsel 
fehlt, fehlt auch der Teakbaum und laBt sich nicht neu ansiedeln. Er kommt 
daher in dem gleichmaBig feuchten Westen Javas nicht vor, sondern nur in 
der Mitte und im Osten. Vertikal geht deL Teak in Java bis 650 m, in Britisch
Indien bis 1000 m. 

Der Teak ist eine spezifische Holzart eines Teiles des siidostlichen Asiens 
und findet sich nur in einem groBen Teil Vorder- und Hinterindiens (Britisch
Indien, Burma und Siam, Java und einigen kleinen Inseln). Ob er auf Java 
heimisch war oder erst von Hindus aus Indien eingebracht wurde, ist strittig. 
Sonst findet sich Teak nirgends in der Welt, abgesehen von den neuzeitlichen 
Kulturversuchen in -Afrika. 
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Der Teakbaum 1) liefert das beste und bis jetzt unersetzbare Schiffsbauholz. Aus ihm 
wird der Rumpf des Schiffes formiert, iiber den die Panzerplatten der Kriegsschiffe gelegt 
werden. AuBerdem bilden Teakplanken das beste Holz fiir die Schiffsdecken. Zur Her· 
stellung von Waggons und luxuriosen Bautischlerarbeiten (Fenster, Tiiren) findet es bei 
uns Verwendung, soweit die hohen Kosten nicht entgegenstehen. 

Teakholz kann man als das beste und verwendbarste Holz der Welt bezeichnen. Es 
hat viele Ahnlichkeit mit unserem Eichenholz. Sein Gewicht in griinem Zustand ist etwll.s 
hOher als das des Eichenholzes. In vollstandig trockenem ~ustand ist es aber leichter als 
Eichenholz. Der hohe Wert des Holzes wird durch seinen Olgehalt bedingt, der es gegen 
Insekten (Termiten) und Pilze unbedingt widerstandsfahig macht. Seine Dauer ist eigent
lich unbeschrankt, bereits zum SchiffSbaU verwendetes Holz bnn immer wieder von neuem 
verarbeitet werden. Teak wirft sich nicht, schwindet nicht und splittert nicht, lauter Eigen
schaften, die keine andere Holzart in gleichem MaBe teilt. Seine geringe Harte erleichtert 
die Bearbeitung. Es hat groBe Heizkraft. Die Farbe ist braun in verschiedenen Schattie
rungen. 

Alles Holz, das nach Europa kommt, stammt aus Hinterindien und der hollandischen 
Insel Java. Aus Ceylon werden nur geringe Mengen exportiert. 

In Ostindien ist das hauptsachiichste Produktionsgebiet Birma und Englisch-Birma. 
Das Holz wird von den Hafen Moulmein, Rangoon und Bangkok (Siam) aus verschifft. 
1m Handel ist das Moulmeinholz das begehrtes~e. Das Bangkokholz ist weniger geschatzt. 
AusschIaggebend fiir die Wertschatzung ist der Olgehalt. Da dieser beim Javl):holz geringer 
ist als beim Moulmeinholz, steht ersteres im Wert auch etwas zuriick. Olarmes Holz 
(sandiges) laBt sich schwerer sagen. AuBerdem bedingt die Astreinheit, die Farbe und die 
Zuverlassigkeit der Sortierung auch die Wertunterschiede. 

Der Teakbaum ist eine Lichtholzart mit sehr raschem Jugendwachstum und tabak
ahnlichen Blattem. Er wird auf Java bis 40 m hoch und 100 cm stark. In Indian erreicht 
er Hohen bis 50 m. Sein Hohenwachstum ist mit dem 50. Jahr ·beendet. 

AlB haubar geltenin Indien Stiimme mit einem Brusthohendurchmesser von 58 cm. 
Stamme von 43 cm ab werden zur zweiten Klasse gezahlt. Diese Stiirken erreichen Stiimme 
erster Klasse im giinstigsten FaIle mit 65 Jahren, zweiter Klasse mit 40 Jahren. Auf Java 
ist die Umtriebszeit auf 100 Jahre festgesetzt. Der Baum wird auf Java, in Birma und 
Siam 2 Jahre vor der Fallung durch Ringeln (Einkerben) zum Absterben gebracht; da
durch trocknet das Holz gleichmaBig aus. Eine nachteilige Wirkung ist aber die Verun
krautung des Bodens. 

Das waldbauliche Verhalten der Holzart ist in Indien und in Java verschieden. 
In Birma und in Vorderindien kommt der Teakbaum nur in Einzelmischung mit anderen 
HoIzarten vor, meistens mit Bambus als Unterholz. Nach Brandis erinnem manche Be
stiinde an die Eichenbestiinde des Spessarts mit ihrem Buchenunterholz, In der Regel 
iibersteigt der Anteil des Teaks in den Bestiinden nicht 10%. Wo ausnahmsweise reine 
Bestiinde von geringer Ausdehnung auftreten, haben die Stiimme sehr schlechten Wuchs, 
unregeImaBig geformte iistige Stamme von geringem Wert. 

In Java dagegen, also siidlich vom Aquator, bildet der Teakbaum reine Bestiinde von 
groBer Ausdehnung auf 4.en Kalkhiigeln. Die Nutzung erfolgt durch Kahlhiebe. Diese 
Djatiwalder haben keine Ahnlichkeit mit den tropischen Urwaldem, weil sie nur geringen 
oder keinen Unterwuchs haben, der standig vorhanden ist. Zu Anfang der Trockenzeit im 
Juni (Siidost-Monsun) verlieren die Baume plotzlich ihr Laub und bleiben bis zum Ende 
der Trockenzeit im September, also vier Monate lang, kahl. In dieser Zeit der Vegetations. 
ruhe bilden sich Jahrringe, wie die europaischen Baume infolge der Winterruhe. Die Tat
sache, daB die konzentrischen Ringe im Holze dem Wuchs eines Jahres entsprechen, ist 
iibrigens erst seit dem Jahre 1864 bebnnt. Aller Unterwuchs, der wahrend der Regenzeit 
unter der dichten Belaubung des Djati entstanden ist, stirbt in der Trockenzeit ab, da 
er die direkten senkrechten Sonnenstrahlen nicht vertragt. Eine Humusschicht haben 
die Bestiinde nicht. Die abgefallenen und abgestorbenen Pflanzenteile und das Laub schiitzen 
den Boden gegen Austrocknung und namentlich gegen Abspiilungen wahrend der kurzen 
und gewaltigen tropischen Gewitterregen. Wahrend der Trock;enzeit zerfallt dieser Boden
iiberllng fast zu Pulver und gibt Veranlassung ZU Waldbriinden. Die anderen Laubholz
arten des Monsungebietes wechseln nicht auf einmal, sondem allmahlich ihr Laub, be
halten daher dauemd eine belaubte Krone und dadurch auch einen bleibenden dichten 
Unterwuchs, der den Boden feucht halt. Hier ist auch die Waldbrandgefahr gering. 

Die gesamte Produktion an Teakholz betrug im Jahre 1911 in Burma 
358 000 fm, in Java 279 000 fm, in Siam 106 300 Stamme = etwa 319000 fm. 

1) Vgl. D_ Brandis im Bericht iiber die 25. Vers. Deutscher Forstmanner zu Stuttgart 
1897, S. 153. 
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Das meiste Teakholz wird in den Erzeugungslandern seIber verbraucht. Nach 
Europa kommen keine groBe Mengen. 

Die auf Java jahrlichgenutzte Teaknutzholzmasse ist in stetem Zunehmen 
begriffen. Sic betrug 1873 56400 fm, 1883 79700 fm, 1893 128000 fm, 1903 
117800, 1910 294000, 1913 270000, 1915 172700 fm. 

Nach Europa wurden 1910 64828 fm, 1913 39000 fm, 1914 34500 fm, 
1915 19914 fm ausgefUhrt. 1m Durchschnitt kommen nur 15% des anfallenden 
Nutzholzes zur Ausfuhr, da der einheimische Bedarf auf Java sehr groB ist. 
Derselbe ist von 1903 bis 1913 urn 255% gestiegen! 

Die Massenertrage der jetzigen Teakwaldungen sind gering; sic werden 
mit Brennholz nur zu 1,5 fm je Jahr und Hektar angenommen. 

1m Budget von Niededandisch-Indien spielen die Forsteinnahmen cine ge
ringe Rolle. Die Hauptprodukte der lnsel sind Zucker, Tee, Kaffee, Gummi, 
Tabak usw. 

Die Holzverwertung geschieht entweder vom Staate selbst oder von Gesell
schaften, die die Waldbestande sowohl im Vorverkauf wie im Nachverkauf 
fUr die Holztaxe erwerben (Bloekverkauf). Dic Holzgesellschaften haben ihren 
eigenen Eisenbahnbetrieb mit Dampfsagemuhlen und mussen zum Tcil. die 
Kahlflachen selbst wieder aufforsten. 

Ob Hollandisch-Indien seinen Holzbedarf selbst decken kann, ist strittig; 
ortlicher Mangel kann allerdings durch Zufuhr aus holzreichen Gegenden aus
geglichen werden. 1m Haushalt del' Eingeborenen wird Holz vielfach durch 
Bambus und Palmen ersetzt. 

Die Ausbeute del' Wildholzwaldungen auf Java war bisher unbedeutend, 
weil unter den zahlreichen bestandsbildenden Holzarten sich oft auf dem Hektar 
nur ein Nutzholzbaum von Wert vorfindet. Die wichtigstcn Baume sind Altingia 
excelsa, Quercus-, Castanea- und Podocarpus-Arten. 

Die staatliche Forstverwaltung hat auch Kautschukplantagcll mit ciner 
l!'lachc von 7437 ha unter sich. 

B. Au8enbcsitzungcn. 

Die "AuBenbesitzullgen", d. s. die iibrigell lnselll sind Zli 50-60% bcwaldct 
und umfassen die bedeutende Waldflache von 108 Mill. ha bei einer BevOlkerung 
von nur 32,2 Mill. Kopfen. Die Forstwirtschaft liegt noah in dep. ersten An
fangen, das lnnere del' Waldungen ist noch nicht erforscht. Erst 1908 wurdc 
hierfiir ein Forstinspektor aufgestellt, 1918 waren 10 Oberforster tatig. Dic 
forstliche Arbeit besteht in der Ausscheidung von Waldreservaten, namentlich 
in Hinsicht der Wasserwirtschaft (Schutzwaldungen) auf Sumatra. 

Nach Gresser erstreckt sich die Ausbeutung nur auf die Nahe der floBbarcn 
Wasserlaufe. Ein etwas intensiverer Betrieb besteht auf den Inseln in der Nahe 
von Singapore. In gemischten Waldllngen finden sich manchmal Inseln von 
reinen Bestanden und von einigen wertvollen Holzarten. Die bekanlltesten sind 
Mangrove, Eisenholz, Rasak und Lagan (Shorea-Arten), Kampfer und Damar. 
- Teak findet sich nur auf der lnsel Muna siidostlich von Celebes. Auf Sumatra 
kommt auch eine Kiefernart (P .. Merkusii) vor. Wichtiger sind die Nebenprodukte 
Guttapercha, Kautschuk, Benzoe, Damarharz, Kopalharz, Rotang, Kampfer, 
Gerbrinde usw. 

2. Indischer Archipel. 
Auf den iibrigen lnseln des lndischen Archipcls sind noch bedeutende Wald

flachen vorhanden, die nUl' zum geringsten Teil erschlossen sind und iiberwiegend 
harte Holzartenenthalten. 
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PhiIippinen. Sie bestehen aus mehr als 2000 Inseln, meist unbewohnte 
}'elsen. Die 11 groBeren Inooln umfassen 16 Mill. ha WaldfHiche = 55% der 
Landesflache. Diese Flache wird von der staatlichen Forstverwaltung verwaltet. 
Abseits der FluBlaufe und Kiisten noch unberiihrter Urwald aus meist immer
griinen Holzarten. Von 1900-1904 kamen in Manila 700 verschiedene Holz
sorten auf den Markt. Auah Teak kommt vor, aber nicht in reinen Bestanden. 
Die Holzer sind sehr feucht und werden kiinstlich getrocknet. 

1m Gebirge gibt es groBe reine Bestandc von Pinus insularis. Waldschadlich 
wirkt eine Graspflanze (Imperata exaltata), die jede andere Vegetation unter
driickt. 

Man unterscheidet 4 Waldtypen: a) Sumpfwalder (Brennholz, Mangroven 
und Farbrinde), b) Walder auf flachen Kiistenstrichen mit wenig wertvollem 
Holz, c) Walder der FluBdeltas, reich an Holzsorten, aber ungeeignet fiir den 
Export, d) Walder auf den Berghangen mit wertvollen Holzern (Dipterocar
paceen). 

Die Spanier hatten eine Art Forstorganisation eingerichtet und Schutzvorschriften 
erlassen. Als 1896 die Amerikaner Besitz ergrifien, geschah zunachst nichts. 1m Jahre 1904 
wurde eia Forstreglement aufgesteIIt, in dem die Ausscheidung von Waldreserven und die 
Abtretung von Waldboden an die Landwirtschaft vorgeschcn war. DUl'ch Gesetz von 1906 
wurde jedem Einwohner auf 5 Jahre die Holznutzung nach Belieben fiir den eigenen Bedarf 
erlaubt. 1m Jahre 1910 wurde eine Forstschule errichtet. 

Vereinigte Staaten auf der Malayischen Halbinscl. Die vereinigten groB
britannischen Schutzstaaten Perak, Selangor, Negri, Sembilan und Pahang 
haben eine Waldflache von 9,13 Mill. ha = 67% der Landesflache. Hiervon 
gehoren 8,23 Mill. ha dem Staat. Die bisherige Ausnutzung war sehr gering. 
Holzim portland. 

3. Britisch-Indien 1). 

Die Gesamtwaldflache betragt 315,3 Mill. Acres = 87,1 Mill. ha = 31 % 
del' Landesflache; bei einer BevOlkerungsziffer von 350 Mill. (1911) treffen auf 
den Kopf 0,25 ha Waldflache. 

Dem Staate gehOren 160,9 Mill. Acres == 65,1 Mill. ha = 74,7%, wovon 
rund die Halite dem Betrieb ersehlossen ist; den Korperschaften 5,1 Mill. Acres 
= 2,1 Mill. ha = 2,4%, den Privaten 49,3 Mill. Acres = 19,9 Mill. ha = 22,9%. 

Das harte Holz iiberwiegt bei weitem. - Die wichtigsten Holzarten sind 
Teak, Shorea robusta, Cedrus Deodara und Pinus longifolia. 

Es konnen folgende Waldtypen ausgeschieden werden: 
l. Der immergriine tropische Wald an del' Westkiiste, in Assam, Burma, Adamaninsel 

und OatbengaIen: Zahlreiche tropische Holzarten. 
2. Der Wald mit Holzarten, von welchen die Blatter abfallen, mit Niederschlagen 

von 1000--1800 mm, auf dem iibrigen Teil von Burma, im unteren Himalaya und in der 
Gangesebene: Teak, Shorea robusta, Chloroxylon Pterocarpus. 

3. Trockenes Waldgebiet mit 380 mm Niederschlagen in Punschab, West-Rajputana 
und Sind: Bombax, Butea, Acacia usw. 

4. Hiigelland mit mehr als 1000 mm Niederschliigen, hoher relativer Feuchtigkeit, 
im Himalaya: Pinus longifolia, Pinus excelsa, Cedrus Deodara, Abies Webbiana, Quercus
arten. 

5. Gebiet der Ebbe und Flut in Sundarbans, Andamans, Burmakiiste: Mangrove, 
Rhizophora usw. 

6. FluBuferwaldungen mit viel Grundwasser im Gebiete des Indu und des Ganges: 
Acacia arabica, Dalbergia Sissoo, Tamarix usw. 

Die jahrliche Nutzh9lzproduktion wird auf 10 Mill. cbm geschatzt, wozu 
noch 5-6 Mill. cbm Bambusholz kommen. 

1) British empire forestry conference 1920, London 1921. - B. Ri b ben trop, Forestry 
of British India. Calcutta 1900. - Agrar-Tecbn. Rundschau 1915, Heft 2,293. - Indian 
Forester .. 
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Der jahrliche Anfall der Gesamtwaldflache an Nutz. und Brennholz betragt 
nur 2,2 KubikfuB per Acre = 0,15 fin je ha. In den reservierten Forsten allein 
ist die Abnutzung etwas hoher, namlich 3,3 KubikfuB per Acre = 0,23 fm je ha. 

Auf den Kopf der Bevolkerung trifft ein jahrlicher Holzanfall von nur 
0,04 fm. 

Der Holzexport aus Britisch·lndien betrug von 1914-1918 durchschiutt
lich jahrlich nur 93280 cbm, der Holzimport 248000 cbm, die Holzbilanz 
ist also passiv. 

Der Ausfuhrwert der Nebenprodukte des Waldes ist bedeutend hOher als 
der Ausfuhrwert des Holzes. Dazu gehoren Bambus, Gras zu Futter und Papier
hersteliung, Myrobalanen usw., SandelOl, Lack, Harz, Terpentin (P. longifolia), 
Ole, Kautschuk usw. 

Die bedeutendste Holzausfuhr besteht in Teakholz. 
Das Hauptproduktionsgebiet fiir Teakholz (s. ·S. 774) ist die Provinz 

Burma. Die Teakwalder liegen weit ab von der Kiiste, der Holztransport 
erfolgt zu Wasser nach Moulmein und Rangoon. Auch siamesisches Teakholz 
kommt auf dem Wasserweg nach Moulmein. Es werden nur starke Stamme 
ausgeplentert sowohl durch den Staat als Private. Die Exploitation durch 
den Staat betrug 1903 144000 fm, 1910 68000 fm, durch die Privaten 1903 
189000 fm, 1910 371 000 fm. Die Privatunternehmer hatten es nach dem 
Jahre 1902 durchgesetzt, daB die Ausnutzung durch die Staatsforstverwaltung 
verringert wurde, weil diese mangels an Personal und Elefanten die Abriutzung 
nicht bewaltigen konnte.· 

Die Teakholzausfuhr aus Burma betrug in lOOO fm: 
naeh Orten naeh Orten 
auBerhalb innerhalb Zusammen 

1908/09 
1909/lO 
19lO/11 
1911/12 
1912/13 
1913/14 

Britiseh·lndiens Britiseh·lndiens 
36 
49 
72 
65 
83 
69 

165 
182 
193 
185 
190 
160 

201 
231 
265 
250 
273 
229 

Ein allgemeines Forstgesetz erschien 1878; dazu kamen verschiedene Zu
satze und Provinzialverordnungen. 

Die englisch-indische Forstwirtschaft wurde von dem deutschen Forstmann 
Sir Dietrich Brandis organisiert. Er wurde 1856 an die Spitze der Forst
abteilung in Pegu berufen, wurde 1864 Generalforstinspektor und trat 1883 
zuriick. Sein Nachfolger war der deutsche Forstmann Wilhelm Schlich. 

4. Siam. 
Die forstliche Bedeutung Siams liegt in den TeakholzwaIdern. Dieselben 

befinden sich im Norden und sind von Bangkok 800 km entfernt. Der Haupt
transport erfolgt zu Wasser nach Bangkok, wo das Holz zersagt wird. Kleinere 
Mengen gehen nach Moulmein und· auf dem FluB Me Kong an die Miindung 
unweit von Saigon. Die groBen Transportschwierigkeiten glaubt die Compagnie 
de l'Est Asiatique, die groBe Konzessionen all]. Flusse Me Ing hat, iiberwinden 
zu konnen. Ausschlaggebend ist der Wasserstand der Fliisse. Der Transport 
yom FiUlungsort bis nach Bangkok dauert oft mehrerll Jahre. Es kommen 
deshalb nur starke Stamme zum Versand. Siam besitzt noch groBe Reserven 
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von Teakwaldern. In del' letzten Zeit .vor dem Krieg war die Teakholz
ausfuhr zuriickgegangen. Sie betrug in 1000 fm nach 

Europa Britisch-Indien Hongkong, anderen 
und Ceylon China, Japan Liindem 

1908/09 13 71 20 3 
1909/10 21 67 17 3 
1910/11 31 70 20 5 
1911/12 22 63 18 3 
1912/13 18 44 20 4 
1913/14 17 35 18 3 

5. Japan 1). 

A. Waldverteilung. 

a) Altjapan, namJich Honshiu (Hondo, Shikoku, Kiushiu und Inseln), 
hat einschlieBlich Wildland (Genya) eine Waldflache von 18,58 Mill. ha, d. s. 
64% del' Landesflache und 0,39 ha pro Einwohner. Hiervon sind im Besitze 
des Staates 7,52 Mill. ha = 40,5%, del' Krone 1,55 Mill. ha = 8,3%, del' Karper
schaften und Tempel 3,17 Mill. ha = 17,0%, del' Privaten 6,34 Mill. ha = 34,1 %. 

b) Hokkaido (Jezo) hat einschlieBlichWildland eine Waldflache von 
5,92 Mill. ha, d. s. 63% del' Landesflache und 4,84 ha pro Einwohner.-Hiervon 
gehOreli dem Staate 4,69 Mill. ha = 79,2%, del' Krone 0,670 Mill. ha = 11,30;0, 
den Kiirperschaften und Tempeln 0,331 Mill. ha = 5,6%, den Privaten 0,232 
Mill. ha = 3,9%. Die Eigentumsverhaltnisse sind iibrigens nicht ganz geklart. 

Auf Nadelholz treffen auf Hokkaido 40%, auf Laubholz 60%, dieses in 
del' Mitte und im Sliden. Das Nadelholz dringt immer mehr VOl'. Del' gefahr
lichste Feind des Waldes ist eine Bambusart (Sassa alba = marginata, Makino 
und Shibata), die 2 m hoch wird und nndurchdringliche Dickichte bildet. Das 
Klima ist extrem (Warme 27-34° im Juli, Kalte 12-34° im Februar), Nieder
schlage 700-950 mm. 

Die diinnbevOlkerte Insel, del' erst seit 1867 Aufmerksamkeit geschenkt 
wird, wird als Holzexportland del' Znkunft betrachtet, da die Holzarten, be
sonders Nadelholz, den europaischen ahnlich sind. Hafenstadte sind Otarn, 
Hakadate, Murovan und Kuschiro. Die Ausbeutung del' l'eichen Steinkohlen
lager erfordert viel Grubenholz (1910 433000 fm, 1916 850000 fm), die Er
zeugung von Fischtran und Fischdlinger viel Brenn- und Stangenholz 2). 

c) ]~ormosa (Taiwan), seit 1895 japanisch, hat eine Waldflache von 2,88 
Mill. ha, d. s. 80% der Landesflache und vielleicht 0,90 ha pro Einwohncr. 
Nul' Siiaatswald. 

Die Forstwirtschaft auf Formosa endet an dem Drahtzaun, del' das Gebiet 
del' wilden Eingeborenen (Kopfjager) abschlieBt. Hier beginnt das reich be
waldete Gebirge. In del' Ebene gibt es wenig Walder, ausgenommen Bambus
bestande. Del' wertvollste Baum ist del' Kampferbaum, mit dem an den 
zuganglichen Orten friiher Raubbau getrieben wurde. Von anderen Holzarten 
sind zu nennen Chamaecyparis obtusa (Hinoki), Lebensbaum (Beniki), Kashi
arten, Tsuga. Die japanische Forstwiriischaft schiebt sich in das pazifierte 

1) Forestry of Japan, bureau of forestry, Tokyo 1910. - Twenty-fifth statistical Report 
of the Department of agriculture and commerce Japan, 1910. - A. Hofmann, AUB den 
Waldungen des femen Ostens. Wien u. Leipzig 1913. - Miindliche Mitteilungen von Prof. 
Dr. Koide in Sapporo. 

1 Cho = 0,9917 ha. - 1 Yen = 2,12 Goldmark. 
2) Nach einem mil' 1913 von Otokuma Shishido, Professor an der Universitiit Sapporo 

auf Hokkaido, zur Verfiigung gestelltcn Bericht. 
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Gebiet der Wilden immer mehr vor und hat schon erhebliche Erfolge erreicht. 
Die in Mitte]formosa 'Vorhandenen Forsten des Arizan, der westlichen Vor
lagerung des Berges Niidaka 1), wurden durch eine Eisenbahn aufgeschlossen 
und yom Staat selbst ausgebeutet, nachdem eine Privatgesellschaft die ihr er
teilte Konzession im Jahre 1910 wieder zuriickgegeben hatte. 

d) Karafuto (Sagalien), siidliche Halfte, seit 1905 japanisch, wird mit 
rund 3 Mill. ha Wald eingeschatzt (nur Staatswald), d. s. 81 % der Landes
flache und 62,2 ha pro Einwohner. 

Die Gesamtwaldflache Japans ohne Korea betragt demnach 30,36 
Mill. ha = 67% der Landesflache und 0,57 ha pro Einwohner (1909). Hiervon 
geh6ren dem Staat 18,07 Mill. ha = 59,5% und der Krone 2,22 Mill. ha = 7,3%. 

Die rechtliche Auseinandersetzung der Waldeigentumsverhaltnisse begann 
erst in den 1890er Jahren und ist noch nicht ganz abgeschlossen. Es zeigte 
sich, daB der kaiserliche Haushalt, die Korperschaften und Privaten mehr 
Waldflachen rechtlich anzusprechen hatten, als ihnen von Staats wegen zu
erkannt war. Infolgedessen wurde die Staatswaldflache geschmalert. Auch 
die Dberpriifungen der Eigentumsverhaltnisse seit 1900 fiihrte zu einer weiteren 
Reduzierung der Staatswaldflache. In Altjapan verminderte sich dieselbe von 
7,547 (mit Wildland 8,187) Mill. ha im Jahre 1900 auf 7,102 (mit Wildland 
7,381) Mill. ha im Jahre 1909. 

Von den Staatsforsten stehen die in Altjapan unter dem Ministerium fur 
Ackerbau und Handel, die auf Hokkaido unter dem Ministerium des Innern, 
die auf Formosa und Karafuto unter dem Ministerprasidenten und selbstandigen 
Provinzialbehorden. 

Das Wildland (Genya, ein neu gebildetes Wort) findet sich fast ausschlieB
lich in Hokkaido und im nordlichen Honshiu. Es umfaBt im ganzen 2,21 
Mill. ha; hiervon treffen auf die Forste des Staates 0,40, der Krone 0,14 und 
des Volkes 1,67 Mill. ha. Der groBte Teil des Wildlandes ist als absoluter Wald
boden zur Aufforstung bestimmt. 

Hierzu kommen noch die Walder in Korea und die in der Mandschurei 
auf 99 Jahre zur NutznieBung gepachteten Waldungen. Die Ausbeutung der 
Walder von Korea und in der Mandschurei bildeten den unmittelbaren AnlaB 
zum Ausbruch des russisch-japanischen Krieges von 1904/05. Als der Konig 
von Korea einer russischen Gesellschaft, an der russische GroBfursten be
teiligt waren, die Konzession zur Nutzung der Walder am YaluUuB auf korea
nischem Gebiet erteilt hatte, forderten die Japaner mit Erfolg eine gleiche 
Konzession. Die Rivalitat zwischen beiden Gesellschaften, deren Forstingenieure 
hauptsachlich Angehorige des russischen und japanischen Heeres waren, ent
fachte die zwischen beiden Staaten bestehende politische Spannung ZUIll 

Krieg 2). Korea wurde von dem siegreichen Japan annektiert. Die mit nutz
baren Altbestanden bestockte Flache schatzte A. Hofmann im Jahre 1906 
auf 4% der 22 Mill ha umfassenden Landesflache, d. s. 0,88 Mill. ha, die auf 
den Nordosten beschrankt sind. Mit den Flachen, die der Landwirtschaft dienst
bar, gebrannt und sonstwie miBhandelt und noch mit Eichenresten und ver
kriippelten Kiefern bestockt sind, erhOht sich die WaldflachE) auf 30%, d. s. 
6,6 Mill. ha. Die herrschende Holzart ist die (rote) Kiefer, dann Eichenarten. 
Den Japanern erwachst in Korea eine groBe forstliche Kulturaufgabe. 

1m Jahre 1908 wurde zur Ausbeutung der Walder am rechten Yaluufer ein chinesisch
japanisches Abkommen geschlossen und die staatlich organisierte Yalu-HolzfiUlgesellschaft 
(Yalu Timber Company, japanisch Oryokko Seiboku Koshi) mit dem Sitz in Antung (China) 
ins Leben gerufen. Die Fallungsweise und Holzzurichtung ist primitiv und verschwenderisch. 

1) Niidaka heillt nt;Jler Mchster Berg, weil in Altjapan noch ein Mherer ist. 
2) A. Hofmann, Ostcrr. Forst. u. Jagdztg. 1911, Nr. 5. 
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FUr die Versorgung Europas kommt Yaluholz wohl nicht in Betracht. Nach Antung wird 
sogar japanisches Holrll eingefiihrt. 

B W aldge biete und Holzarten. 

Die Waldungen Japans erstrecken sich auf etwa 20 Breitegraden horizontal 
und vertikal iiber die vier klimatischen Zonen und vertikal kommt dazu noch 
die Alpenregion. Die LaubhOlzer haben einen groBeren Verbreitungsbezirk 
wie die NadelhOlzer . 

. l. Die tropische Waldregion (Ficus-Regic:m) erstreckt sich iiper ganz 
Formosa und densiidlichenTeil mehrerer kleiner lnseln. Mittlere Tempe
ratur 21°. Auf Formosa geht die eigentliche tropische Vegetation bis 500 m 
Meereshohe. Der Berg Niidaka ist 4000 m hoch; iiber 3000 m herrschen Fichten
arten vor. 

2. Die su btropische Waldregion (immergriine Eichen-Region) be
herrscht die lnsel Shikoku, Kiushiu und die nordlichen Teile der Luchu-Inseln. 
Auf Formosa endet sie bei 1900 m, auf Kiushiubei 850 m und auf Tsukubasa 
bei 500 m. Mitteltemperatur 13-21°. Auch auf Kiushiu kommt der Kampfer
baum von 1000 m Meereshohe ab vor. Fiihrende Holzarten sind: Buxus semper
virens; Quercus gilva, Vibrayeana und acuta, die am meisten genutzt und 
zu Stielen fUr landwirtschaftliche Gerate, zu Ruder usw. verwendet werden; 
Quercus serrata gutes Brenn- und Kohlholz, groBer Zuwachs, kurzer Umtrieb 
(Niederwald), Gerbrinde; Quercus glandulifera zu Brenn- und Kohlholz; Pinus 
densiflora als hauptsachlichstes Nadelholz; Pinus Thunbergii als Briickenholz, 
brennkraftig und harzreich; Bambus. 

3. Die gemaBigt - warme Waldregion (winterkahle L'l,ubholzregion) 
umfaBt das nordliche Honshiu und das siidliche Hokkaido (36°-43° 5' n. Br.). 
Mitteltemperatur 6-13°. Auf Formosa endet sie bei 3000 m, auf Shikoku 
bei 1800 m, im zentralen Honshiu bei 1500 m, im siidlichen Hokkaido bei 500 m. 
- Diese Z.one schlieBt den wertvollsten Waldbesitz Japans in sich. Es kommen 
60 Arten von Waldbaumen vor. Die wichtigsten sind Chamaecyparis obtusa, 
Cryptomeria japonica, Thujopsis dolobrata usw. Ferner kommt Fagus silvatica 
var. Sieboldi in gleichaltrigen Bestanden vor, dann Quercus dentata, crispula, 
grosseserrata, Populus tremula und balsamifera, Acanthopanax ricinifolium, 
Cercidiphyllum, Tilia usw. 

4. Die kalte Waldregion (Tannen- und Fichten-Region) erstreckt sich 
iiber die nordliche Halfte von Hokkaido, die Kurilen und ganz Karafuto. Mittel
tempe-ratur unter 6°. Sie endet bei 3500 m auf Formosa, bei 1800 m im zentralen 
Honlilhiu. Etwa 80 0/ 0 der Walder sind mit Abies sachalinensis und Picea Jezoensis 
in reinen Bestanden bestockt. Dann Picea Olehni, deren Holz bessel' ist als 
das -der vorgenannten. P. Jezoensis und Olehni kommen auf der Hauptinsel 
Honshiu nicht vor; sie en:eichen bis 45 m Hohe und 1,5 m Durchmesser. Ge
ringe Verbreitung haben' Thujopsis dolobrata und Taxus cuspidata. Laub
holzer: Betula alba, Alnus incana, Sorbus aucuparia. 

Bemerkenswert ist, daB. die europaische Fichte (Picea excelsa) auf Hokkaido 
seit Anfang der 1880er Jahre angebaut wird und sich widerstandsfahiger, rasch
wiichsiger und kraftiger zeigt als die einheimischen Picea-Arten. Auch die 
Kulturen mit Pinus silvestris und austriaca zeigen gutes Gedeihen. Von Natur 
aus kommen auf Hokkaido keine Kiefemarten vor. 

C. Forstgesetzge bung. 

a) Das 1897 erschienene Forstgesetz wurde 1907 revidiert. Hierzu er
schienen viele kaiserliche Ausfiihrungsverordnungen. Durch das Gesetz wurden 
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die Privatwaldungen unter Kontrolle gestellt, Schutzwaldungen geschaffen 
(1907 918000 ha), Strafen fiir Waldfrevel festgesetzt, die Waldeigentums
verhaltnisse geregelt und Waldgenossenschaften begrundet. Zum Vollzug 
wurden lokaleForstkomitee errichtet. 

Ein Gesetz von 1878 gilt speziell fur die Staatswaldungen und das Wild
land. Danach ist der Verkauf von Staatswaldungen unter gewissen Voraus
setzungen verboten. Waldkonzessionen an Handler sind nur unter bestimmten 
Kautelen gestattet. Die den Altaren und Tempeln gewidmeten Walder stehen 
unter deren Aufsicht und Nutzungsbefugnis. Den Stadten und Di::irfern kann 
der Schutz von Staatswaldungen und Wildland ubertragen werden; als Ver
gutung erhalten sie das Abfallholz, Windfallholz, Brennholz fiir den hauslichen 
Verbrauch und andere geringwertige Waldnutzungen. Die dahingehenden 
Vertrage werden auf hi::ichstens 5 Jahre abgeschlossen. 

Um die Forstkultur zu fi::irdern, wurde durch kaiserliche Verordnung zwischen 
dem Staat und Privaten das sog. Prozentsystem vereinbart. Danach wird 
der Ertrag zwischen dem Staat und dem privaten Interessenten nach einem 
bestimmten, yom Minister zu bestimmenden Prozentsatz, der fiir den Privaten 
8/10 nicht ubersteigen darf, geteilt. Die Frist fiir diese Vereinbarung ist hi::ichstens 
80 Jahre. Die Privaten ubernehmen die Verantwortung fur den Schutz des 
Waldes gegen Diebstahl und andere Schaden (Wasser) und durfen dafiir das 
Unterholz, die Baumfruchte und die alten Baume, die innerhalb von 20 Jahren 
nach der Anpflanzung aus der Flache herausgenommen werden mussen, fiir 
sich nutzen. 

b) Ein Gesetz von 1907 sieht die Bildung von Waldgenossenschaften 
vor (Forest cooperative Society). Dieselben ki::innen errichtet werden, a) wenn 
nachgewiesen wird, daB die Waldungen eines Schutzes bediirfen oder ver
wustete Waldungen wieder in einen ordentlichen Zustand gebracht werden 
mussen, b) wenn das Bedurfnis besteht, wirtschaftlich zusammengehi::irende 
Waldungen gemeinschaftlich zu bewirtschaften, c) wenn der Transport der 
Waldprodukte gemeinschaftlich organisiert werden muB, d) wenn die Inter
essenten sich verpflichten, den Wald gegen Forstfrevel zu schutzen. Die Wald
genossenschaften sind Ki::irperschaften des i::iffentlichen Rechts. Sie kommen 
zustande, wenn 2fs der Waldbesitzer zustimmen und diese uber mehr als .2/3 
der Waldflache verfugen. Aus der Zahl der Mitglieder werden die arbeitenden 
Organe und Superrevisoren gewahlt. Wahrend des Geschaftsjahres muE after 
wie einmal eine Generalvel'sammlung einberufen werden. 

Die Zahl del' nach diesem Gesetz errichteten Waldgenossenschaften ist gering. 
Neben diesen Genossenschaften bestehen Genossenschaften fur den 

Handel mit Waldprodukten. 

D. Holzproduktion und Holzbilanz. 

Japan, nach GroBbritannien das dicht bevi::ilkertste Land der Erde, ist wohl 
der gri::iBte Holzverbrauchel' der Welt. Der Schwerpunkt der japanischen Forst
wirtschaft liegt in der Erzeugung von Brennholz und geringem N utzholz. Das 
Brennholz wird hauptsachlich in Form von Holzkohle verwendet. 1m Jahre 
1910 wurden 1,13 Mill. Tonnen Holzkohle mit einem Wert von 18 Mill. Yen 
erzeugt. Fur den Hauserbau und die hoch entwickelte feine Holzindustrie 
wird viel Nutzholz, auBerdem auch viel Grubenholz und in neuerer Zeit auch 
viel Papierholz verbraucht. Von del' 1909 in ~llen Waldungen eingeschlagenen 
Holzmenge entfielen 17% auf Nutzholz uw:l 83% auf Brennholz. Weiches 
Nutzholz liefern hauptsachlich die Pinusarten, Cryptomeria japonica und 
Chamaecyparis obtusa. Letztere steht am hi::ichsten im Preis. 
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In den Staatswaldungen Altjapans (ohne Hokkaido) schwankte von 
1900-1909 der Nutzholzanfall zwischen 0,484 und 1,084 Mill. fm (Nutzholz
prozent 27-34), der Brennholzanfall zwischen 1,294 und2,664 Mill. fm, der 
Gesamtholzanfall je ha (ohne Wildland) zwischen 0,238 und 0,545 fm.· Die 
Roheinnahme betrug 1908 je ha 1,20 Yen, die Reineinnahme 0,74 Yen. Der 
Durchschnittspreis war je fm fUr Nutzholz 1900 2,30, 19092,82 Yen, fUr Brenn
holz 1,41 und 2,27 Yen. Wahrend des russisch-japanischen Krieges 1904/05 
waren die Preise gefallen. 

Japan ist Holzausfuhrland. 
1892 1896 

Ausfuhr 
Einfuhr 

0,27 0,92 
0,08 0,29 

1902 
Ausfuhr . . . 2,03 
Einfuhr . . . 0,76 

1903 
2,74 
0,68 

Es betrug in Millionen Yen: 
1897 1898 1899 1900 
1,19 1,31 1,66 1,96 
0,54 0,35 0,54 0,87 

1904 
3,50 
0,51 

1905 
5,39 
1,33 

1906 
9,58 
1,33 

1907 
13,65 
2,31 

1901 
1,97 
0,71 

1908 
9,12 
1,38 

Die Ausfuhr nach Europa.besteht hauptsachlich aus Eichenholz, dessen 
beste Qualitat von Quercus grosseserrata stammt. 

Vor dem Kriege fanden die zwei japanischen Mobelholzer Tamo (Fraxinus 
mandschurica, japanisch Yachidamo) und Sen (Acanthopanax ricinifolium, 
japanisch Hari-Kiri) in Deutschland Eingang 1). 

Ein betrachtlicher Teil der Einfuhr besteht aus Teakholz. 
Vor dem Kriege iiberstieg die Einfuhr von Zellstoff, Holzstoff und 

Papier die Ausfuhr. Ais Papierholz dienten Abies firma und Abies Veitschii. 
Da diese Holzarten auf Honshiu abg~nommen hatten, zog sich die Papier
fabrikation nach Hokkaido. Als durch den Krieg die Zufuhr an Papiermasse 
abgeschnitten war, entwickelte sich die japanische Papierindustrie sehr be
deutend. Es sollen jetzt 2/3 der japanischen Nadelholzproduktion fiir die Papier. 
fabrikation verbraucht werden. Der Holzverbrauch hierfiir betrug 1907 
330000 fm, 1908 520000 fm, 1916 800000 fm. 

Die Hauptbezugslander fUr Papiermasse waren vor dem Kriege Deutsch
land, Schweden, Norwegen und Kanada. Die Einfuhr betrug 1913 47750 Tonnen, 
davon 22 000 Tonnen aus Deutschland. 

Die eigene Erzeugung Japans belief sich: Zellstoff 1913 25000 t, 1919 
121000 t; Holzschliff 1900 51000 t, 1919 114000 t. 

Nach Deutschland kam japanisches Holz zurn ersten Male irn Jahre 1907. 
Dabei handelt es sich in erster Linie um Eichenholz. Die Einfuhr nach Deutsch
land betrug in Tonnen (nicht Tausend t): 

11907119081190911910 11911 11912 1 1913 

Eichenholz: roh .... - - 169 62 908 114 I 191 
beschlagen • 393 2 2203 2312 7252 13090 14675 
geschnitten 806 97 414 1020 1581 2342 3115 
FaBholz •. - - 9 211 116 10 245 

Anderes Hartholz: beschlagen . - 4 180 126 342 787 4531 
geschnitten 48 3 559 64 150 51 389 

Weichholz: beschlagen . - 3 277 156 116 125 51 
geschnitten - - 11 37 0 0 0 

Sa. 11247 I 109 I 3822 I 3988 110465 116519 I 23197 

1) VgL AUg. Anz. f. d. Forstprodukten.Verkehr 1914, Nr. 23. 
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6. China. 
China hit so dicht bevolkert, daB zwischen den Menschen tier Wald keinen 

Platz hat. Nach allen Schilderungen ist das Land nicht bloB ein waldloses, 
sondern auch ein vollig baumloses Gebiet. AIle Berghange sind kahl. Als 
]'euerungsmaterial dient Gras, das mit den Wurzeln herausgerissen wird. Die 
kleinen dunklen schmutzigen Hiitten sind eine Folge des Mangels an Bauholz. 

An der Peripherie, im siidostlichen Tibet, in der Mongolei und Mandschurei 
sind zwar noch groBe Waldkomplexe vorhanden, aber das Yolk ist zu arm, 
um den Transport des Holzes von weiter her bezahlen zu konnen. 

Die glanzenden Erfolge, welche die deutsche Forstwirtschaft dnrch die 
Aufforstung der oden Berghange von Kiautschou aufzuweisen hatte, loste 
eine Bewegung zugunsten der Aufforstung aus, die von der Regierung seit den 
letzten Jahren mit Nachdruck unterstiitzt wird. Die Gefahr liegt aber darin, 
daB die Bcvolkerung das Holz nicht reif werden laBt. 1m Jahre 1915 wnrde 
eine Forstschule an der Universitat Nanking gegriindet. 

Den Sinn fUr die Waldwirlschaft sucht die Regierung dnrch den Hinweis 
auf die Wohlfahrtswirkungen des Waldes zu beleben. 

1m Jahre 1915 wurde sogar ein aus 32 Artikeln bestehendes Forstgesetz 
nebst AusfUhrungsverordnung iiber die Forstverwaltung, den Forstschutz 
und die Aufforstungen erlassen 1). Das Gesetz enthalt zunachst Bestimmungen 
iiber die Staatsforsten. die entweder yom Landwirtschaftsministerium oder von 
den Lokalbehorden verwaltet werden. Der direkten Verwaltung des Land
wirtschaftsministeriums unterstehen 1. Walder, die fUr die Quellen der Fliisse 
und Strome von Bedeutung sind; 2. Walder, die sich iiber mehr als zwei Pro
vinzen erstrecken; 3. Walder, die den Gegenstand von internationalen Vertragen 
bilden konnen. 

1m offentlichen Interesse konnen aIle Walder, gleichwohl ob sie Korper
schaften oder Privatpersonen gehoren, gegen angemessene Entschadigung 
enteignet werden, welche a) zur Verhiitung von Dberschwemmungen wichtig 
sind; b) die Quellen wichtiger Wasserlaufe speisen; c) im Interesse der all
gemeinen Gesundheit notwendig sind; d) zur Regulierung von FluHlaufen 
dienen und so mit die Schiffahrt erleichtern; e) fUr die Fischerei von Wert sind; 
f) Schutz gegen schadliche Winde gewahren. 

Unbebautes Gebirgsland kann Privatleuten und Korperschaften unent
geltlich zur Aufforstung iiberlassen werden. Dabei ist eine Kaution von 20 bis 
100 Yuan (1 Yuan = 26,86 g Silber im Werte von 2-3 Franken nach dem 
international en Wechselkurs) fUr je 10 Quadrat-Li (1 Quadrat-Li = 6,1440 qm) 
gestellt werden, die nach Durchfiihrung der Aufforstung zuriickgezahlt wird. 
Die Bewerber miissen chinesische Staatsangehorige sein. .J ede Konzession 
dan nicht 100 Quadrat-Li iibersteigen, doch kann nach Aufforstung dieser 
Flache eine neue Konzession gewahrt werden. 

Die Kommunalbehorden konnen im o££entlichen Interesse anordnen, daB 
die Abholzung von Privatwaldern eingeschrankt wird. AuBerdem enthalt 
das neue Gesetz eine Reihe von Strafbestimmungen fiir die verschiedenen 
Arten von Waldfrevel. 

Infolge der niederen Lebenshaltung der Bevolkerung und des Mangels an 
Industrie ist auch der Bedarf an ausllindischem Holz sehr gering. 1m Jahre 
1914 wurdcn nur 94400 fm Nadelholz und 8348 fm Hartholz eingefUhrt. Das 
Weichholz kommt aus Amerika, das Hartholz aus Japan, Manila usw. 

1) Internat. Agrar-iikonomische Rundschau 1916, Heft 8, S. 81. 
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7. Persien. 
Per8ien soU 16 Mill. ha Wald haben, d. s. 10% der Landesflache und 1,7 ha 

je Kopf der BevOlkerung. Die Waldflache konzentriert sich auf die kaspischen 
Provinzen und auf die Berge Kurdistans. Die Ebene ist waldleer und zum 
Teil Wiiste 1). Ausschlaggebend ist dasLaubholz. Es kommen vor WalnuB 
(Maser), Platane, Eichen von sehr guter Beschaffenheit, Bergpalme, Zeder 
und in den hoheren Regionen Buche und Ahorn. 

Die Walder gehoren zum groBten Teil Privaten, die sie fiir nahezu wertlos 
halten und daher auch nicht pflegen. Zedern-, Eichen- und Palmenholz wird 
nach R,uBland und Frankreich ausgefiihrt. 1m Jahre 1910 wurde das Holz
schlagen und die Ausfuhr allgemein verboten. 

VII. Australien. 
Nach einer Erhebung vom Jahre 1907 betrug die Mindestwaldmiche 97 Mill. 

Acres = 39,5 Mill. ha = 5,1% der Landesflache. Dazu kommen noch aus
gedehn1be Gebiete mit einzelnen Baumen und Gebusch. 

Auf der Londoner Forstkonferenz vom Jahre 1920 wurde keine Gesamt
waldflache genannt, fiir die einzelnen Territorien aber folgender, teilweise 
unvollkommener statistischer Ausweis gegeben: 

Landes teil 

nd 
wales 

Queensla 
Neu-Slid 
Viktoria 
Slid-Aus 
West-Au 
lnsel Ta 

tralien . 
stralien 
,gmanien 

Summa I 

Gesamtwaldflache 

Mill. acres I Mill. ha 

40,00 16,19 
11,00 4,45 
8,00 3,24 
3,84 1,55 
3,15 1,27 

11,00 4,45 

76,99 31,15 

Staatswald 

Mill. acres I Mill. ha 

34,00 13,76 
8,00 3,24 
7,68 3,11 
0,16 0,06 
2,95 1,19 
0,60 I 0,24 

54,39 21,60 

Die Staatswaldflache Siid-Australiens und Tasmaniens ist hier nul' teilweise 
angeschrieben, die Gesamtwaldflache West-Australiens umfaBt hier nul' das 
flir den Handel zugangliche Areal. 

Dem Staat gehoren 90-95% del' Gesamtwaldflache. 
Del' Mangel an Gebirgen im Innern des Kontinents wirkt auf das Klima 

und die Niederschlagsbildung sehr ungiinstig. Die Niederschlage betragen 
in den Kiistendistrikten im nordlichenQueensland und an del' Westkiiste del' 
Insel Tasmanien 2500 mm, an del' nordostlichen Kiiste von Neu-Siidwales 
1300-1500 mm, in den alpinen Distrikten von Viktoria 1000-1500 mm, 
in del' Zentralebene 130-250 mm. In einzelnen unbewohnten Gegenden del' 
letztere:n faUt viele Monate lang kein Tropfen Regen. 

1m Siidwesten und Osten des Kontinents ziehen sich in einer Entfernung 
von 150-200 engl. Meilen (240-320 km) von del' Kiiste die Walder mit immer
griinen Hartholzarten hin, die den Hauptholzvorrat Australiens bilden. 1m 
Norden und Nordwesten hat ein Teil des TafeUandes eine diinne Eukalyptus
bestockung, im Westen und Sudwesten finden sich auf den niederen Bergen 
wertvolle Bestande von Eukalyptus (Jarrah und Karri), gemischt mit anderen 
Holzarten. 

1) Guse, Deutsche Forstzeitung 1912, 473. 
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Von der Kiiste des Ostens bis zum niederschlagsarmen Zentralgebiet nimmt 
die Waldbestockung immer mehr ab; abel' auf den trockenen Abhangen und 
Hiigeln finden sich die dauerhaftesten HarthOlzer VOl', so Eucalyptus hemiphloia 
(grey-box) und Eucalyptus crebra und sideroxylon (ironbarks). 

1m FluBsystem des Murray wachsen auf den ausgedehnten Ebenen die 
Feuchtigkeit beanspruchenden Holzarten, so Eucalyptus rostrata (river red 
gum). 

Gegen die Zentralebene hin wird del' BiLumwuchs zwerghaft (Callitris, 
Akazien). 

Die Hauptholzart sind die zahlreichen Eukalyptusarten, darunter Jarrah 
(Eucalyptus marginata) und Karri (E. diversicolor), Blue gum (E. globulus), 
River red gum (E. rostrata), dann Araukarien, Kaurikiefer (Agathis Pal· 
merstoni) und Callitris (C. glauca = White Cypress pine). 

Man unterscheidet folgende W a I d ty pen: 
1. Weiehholzwaldungen. 
a) Araukariatyp mit NiedersehHigen von 760-2500 mm am Kiistensaum in Queens. 

land und im Norden von Neusiidwales: Araucaria Cunninghamii und Bidwilli (Hoop und 
Bunya pines) in Misehung mit Flindersia u. a. 

b) Behilf und Diekieht auf den unter a) genannten Gebieten, jedoeh mit mehr Feuchtig-
keit: Flindersia, Agathis, Cryptocarya usw. . 

e) ZypreBkiefertyp mit 380-760 mm Niederschlagen in Queensland und Neusiid
wales: Callitris usw. 

2. Hartholzwaldungen mit beschrankten Niederschlagen an den Kiistenrandern 
des ostlichen, siidlichen und siidwestlichen Australien: Hauptsaehlich Eukalyptus. 

3. Buschwerk (scrub) mit sparlichen Niederschlagen im Innern des Landes: Ver· 
schiedene Eukalyptusarten (Mallee) und Akazien (Mulga). 

Australien erzeugt hauptsachlich Hartholz (Eukalyptus). Die Nadelholz. 
waldcr des Ostens, bestehend aus Araukarien (Cunninghamii odeI' Hoop pine) 
und Callitris sind ubernutzt infolge des groBen Bedarfs del' Sudstaaten. 

Noch VOl' kurzer Zeit gab es keine geordnete Forstwirtschaft; groBe Strecken 
del' Hartholzwaldungen und del' ZypreBkiefernbestande wurden durch Axt 
und Feuer zerst6rt zur. Gewinnung von Siedlungsland und von Weideflachen. 
In vielen Gegenden herrscht Holznot. 

Australien im ganzen ist Holzimportland, da ein groBer Teil des Bedarfs 
an Nadelholz eingefiihrt werden muJ3, in del' Vorkriegszeit aus Skandinavien. 
Die Weichholzeinfuhr betrug VOl' dem Krieg 1,70 Mill. fm. 

Vom Jahrc 1910-1918 betrug jahrlich in 1000 fm die 

III Queensland . 
" Neu-Siidwales 

Viktoria. . . 
" West-Australien 

Holzausfuhr 

57 
46 

2 
257 

Holzeinfuhr 
0,17 
346 
293 
25 

Das Nutzholzma13 ist der Superficial foot, der gleich ist dem Amerikanischen Board foot 
(= 0,00236 cbm). 

Anfange einer geordneten Forstwirtschaft sind in neuerer Zeit zu verzeichnen. 
In Queensland wurde durch Gesetz von 1906 die Ausscheidung von Staats· 
forsten und Nationalparken verfUgt. Auch in den anderen Territorien wurden 
in neuester Zeit waldpflegende Organisationen geschaffen. Es werden auch 
Kulturen mit auslandischen Holzarten angelegt (Korsische Kiefer; Pinus 
ponderosa, Douglas). 

Gewohnliche Eukalyptusbestande von guter Verfassung und gemischt mit anderen 
Holzarten haben einen Abtriebsertrag an Nutzholz von 35-90 fm je ha. In Viktoria und 

Endres, Forstpolitik. 2. Aufl. 50 
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Tasmanien ergeben aber beste Bestande bis 870 fm je ha. Gesohlossene Bestinde sind, 
abgesehen von wenig en tausend Hektaren kiinstlioher Anpflanzungen, selten vorhanden. 
Man untersoheidet Diokioht (brush), offenes Holz (open forest oder bush) und Busohwerk 
(sorub). 

Neuseeland.Die Waldfliiche betrug 1886 21,20 Mill. Acres = 8,58 Mill. ha, 
1909 17,07 Mill. Acres = 6,90 Mill. ha, hat also abgenommen. Bewaldungs
prozent 25,4 (1909). 

Hiervon gehoren dem Staat 9,02 Mill. Acres = 4,06 Mill. ha = 59%, wovon 
2,11 Mill. Acres = 0,85 Mill. ha reserviert sind; den ;Eingeborenen und anderen 
sind 7,05 Mill. Acres = 2,85 Mill. ha = 41 % zur Nutzung iiberwiesen (ver
pachtet). 

Die Holzarten sind Agathis Australis (Kauri), Podocarpus Totara, Vitex 
littoralis (Puriri) und sechs Buchenspezies. 



Sechzehntes Kapitel. 

Holzzoll. 

I. Einleitnng. 
1. Geschichtliches. 

Fiir die Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr von Holz wurden in den meisten deutschen 
Liindern seit dem Ende des Mittelalters unter verschiedenen Bezeichnungen (Maut, Akzise, 
Stapelgeld, Wegegeld usw.) Zolle erhoben und zwar nicht bloB an den Landesgrenzen, 
sondern auch im Innern des Landes (Verkehrssteuer, Orts- und Passagezolle). Ihr Zwack 
war in erster Linie ein finanzieller; der Ausfuhrzoll war aber of~ auch proi?ibitiver Natur. 

Das System der Zollerhebung an der Grenze wurde ZUerst ill FraJ:tkrelcli von Colbert 
1664 und 1667 fiir einen Teil des Landes durchgefiihrt, dann in Bayern 1765, in PreuBen 1818. 

Fiir die Entwicklung des Zollwesens im 19. Jahrhundert sind Marksteine: 
1. 1828 der AbschluB eines Zollvereinsvertrages zwischen PreuBen und Hessen-Darm

stadt, die Griindung eines siiddeutschen Zollvereins zwischen Bayern, Wiirttemberg und 
Hohenzollern, die Griindung eines mitteldeutschen Zollvereins zwischen Hannover, Kur
hessen, Sachsen, sachsische Herrogtiimer, Braunschweig, Nassau, Schwarzburg, ReuB 
Frankfurt und Bremen. 2. 1829 AbschluB eines Handelsvertrages zwischen dem preuBisch
hessischen und dem siiddeutschen Zollverein. 3. Griind ung des deu tschen Zoll vereins 
am 22. Marz 1833 mit Wirkung vom 1. Januar 1834 ab durch einen "Zollvereinigungs
vertrag". Demselben traten Baden und Nassau 1835, Frankfurt 1836, Braunschweig 1841, 
Luxemburg 1842, Hannover und Oldenburg von 1854 ab bei. 4. Durch Vertrag vom 8. Juli 
1867 vereinbarte der Norddeutsche Bund mit den siiddeutschen Staaten die Fortdauer 
des Zoll- und Handelsvereins (Zollparlament). 5. Durch die Reichsverfassung vom 16. April' 
1871 wurde das Deutsche Reich ein Zoll- und Handelsgebiet. Am 14./15. Oktober 1888 
wurden Hamburg und Bremen angeschlossen. 

Praktische Bedeutung hatten die Holzzolle nur fiir das auf dem Wasserwege trans
portierte Holz. Aus dem komplizierten System der bis 1865 geltenden Holzzolle seien 
folgende Punkte hervorgehoben: . 

A. Vor dem l. Januar 1834. 
PreuSen. Das preuBische Staatsgebiet war bis 1806 durch 60 Zolltarife zerrissen. 

Bahnbrechend war dann das Zollgesetz vom 25. Mai 1818, giiltig von 1819 ab. DlIoS' Zoll· 
gebiet zerfiel in zwei Teile, namlich in die sieben ostlichen Provinzen und in die West
provinzen (Westfalen und Rheinprovinz). Fiir jeden derselben hestand bis 1865 ein be
sonderer Tarif, ausgenommen die Periode 1822/31, in der ein einheitlicher Tarif f¥r das 
ganze Staatsgebiet galt. Abgeandert wurden die Holzzolle in den Jahren 1821 und 1831 
(s. unten). FUr die Ausfuhr zu Wasser (Brenn- und Nutzholz) wurde nur von 1819-22 
ein geringer Zoll erhoben. 

Bayern 1). Bis 1765 galten die Orts- und Passagezolle und Ausfuhrgebiihren (Ver
ordnung von 1548 und 1635). Mit den sonstigen Gebiihren war das Holz mit 50% und mohr 
des Waldpreisesbelastet. Ausfuhrgebiihren wurden von 1760 ab erhoben. Von 1765 ab 
nur Grenzzolle; die Holzeinfuhr wurde b.egiinstigt, die Ausfuhr stark belastet. 1799 warde 
die Einfuhr freigegeben, die Ausfuhrabgabe erniedrigt in Form eines Wer~olles (his dahin 
Stiickzoll). 1807 und 1808 wurde der Ausfuhrtarif und der Durchfuhr7:oTI erhOht. 1811 
wurde wieder ein maBiger Einfuhrzoll eingefiihrt und der Ausfuhrzoll erhOlit. - Dal\l Zoll-

1) Juch t, Geschichte der Holzzoll· und Hol.zliandelsgesetzgebung in Bayern. Berlin 
1905. (Dissertation.) 

50* 
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gesetz von 1819 ermiilligte den Durchfuhrzoll, erhOhte den Ausfuhrzoll namentlich fur 
Rohholz und den Einfuhrzoll fUr Rohholz unter Erniedrigung des Einfuhrzolles fur be
arbeitetes Holz. Es betrug fiir weiches Holz: a) der Einfuhrzoll fiir Bauholz 2 Kreuzer 
pro Stamm (1,1 % des Wertes), fiir Siigeholz P/2 Kr. (1,25%), fiir Bretter lis Kr. pro Stuck 
(0,27%), fiir Brennholz 1 Kr. pro Klafter-(1,7%); b) der Ausfuhrzoll war nach dem Durch
messer bemessen und betrug beirn Bauholz 17-20%, beim Siigeholz 10-12%, bei den 
Brettern 2-3%, beim Brennholz 17-20% des Wertes. c) Fiir hartes Holz waren beide 
Zollarten hOher. - Von 1827 ab wurden die Holzzolle irn Verordnungswege geregelt. Der 
Durchgangszoll auf dem Main und den Nebenflussen der Donau wurde aufgehoben. Der 
Einfuhrzoll betrug vom Werte: bei Rolmutzholz und Brennholz 0,41 %, bei Brettern 2,5%, 
- der Ausfuhrzoll beirn Rolmutzholz 10%, bei Brennholz und Brettern 5%. - Dieser 
Tarif ging in das Zollgesetz des bayerisch-wiirttembergischen Zollvereins vom 15. August 
1828 fiber, hm aber wegen der Schwierigkeit bei der Erhebung (Wertfestsetzung) nur zur 
teilweisen Durchffihrung. Provisorisch blieb auch der 181ger Tarif noch in Kraft. 

B. Vom 1. Januar 1834 bis 1. Juli 1865. 
Der deutSche Zollverein ubernahm die fiir die westlichen preullischen Provinzen gelten

den Holzeinfuhrzolle von 1831. Dieselben wurden _1842 und 1845 geiindeEt und betrugen 
nach der Umrechnung Lehrs fUr den Festmeter Mark 1): 

1822-31 
1832-42 
1843-65 

Rolmutzholz Siigewaren 
weich hart weich hart 
0,10 0,50 0,48 0,48 
0,63 1,26 0,63 0,63 
0,36 0,96 0,60 1,26 

Brennholz 

0,12 
0,15 
0,15 

In den preullischen .Ostprovinzen waren seit 1833 die Nutzholzzolle niedriger als im 
ubrigen Vereinsgebiet. - Zollpflichtig war nur das auf dem Wasserwege eingehende Holz. 

Trotzdem der Tarif des Zollvereins keinen Ausfuhrzoll hnnte, behielten sich Bayern 
und Wiirttemberg einen Bolchen beim Eintritt in den Zollverein vor. Derselbe wurde von 
1837 an aufgehoben. 

Holzborke und Gerberlohe war beim Eingang zollfrei. Bei der Ausfuhr wurden 
jedoch bis 1865 Zolle erhoben, niimlich nach den Tarifen 1819 0,45 M., 18220,36 M., 1832 
0,45 M., 1840 0,50 M. pro dz. 

2. Aus dem Zolltarifrecht. 
. Das deutsche Zollgebiet umfaBte bis zum Jahre 1918 das Gebiet der 
26 Bundesstaaten und auBerdem das GroBherzogtum Luxemburg und die zwei 
osterreichischen, das bayerische Staatsgebiet beriihrenden Gemeinden Jung
holzund Mittelberg. Dagegen sind einzelne Gebietsteile des Deutschen Reiches 
davon ausgeschlossen, namlich die Freihafengebiete von Hamburg, Kuxhaven, 
Bremerhaven und Geestemiinde, die Insel Helgoland, die ZollausschluBgebiete 
Emden und Bremen, ferner einige badische Landge:m.einden an der schweizer 
Grenze. Die Einwohnerzahl betrug 1913 im Zollgebiet 67 225 000, im Reiche 
66978000. 

Luxemburg ist 1918 aus dem deutschen Zollgebiet ausgetreten. 
Die gesamte Handhabung d~s Zollwesens mit Ausnahme des Zolltarifes 

ist geregelt durch das noch geltende Vereinszollgesetz yom 1. Juli 1869 
nebst den yom Bundesrat hierzu erlassenen Anweisungen (Veredlungsverkehr, 
Grenzverkehr, amtliches Warenverzeichnis, Ein-, Aus- und Durchfuhr, De
klaration, Begleitschein, Niederlagen, Abfertigung, Zollerhebung, Kontrolle usw.). 
Am 18. April 1889 erschien hierzu eine die Privattransitlager betreffende Novelle. 
Das Vereinszollgesetz enthiilt auch das Zollstrafrecht, soweit die einzelnen 
Bestimmungen desselben nicht durch das Reichsstrafgesetz mid die ProzeB
ordnung modifizierl worden sind. 

1) Ausfiihrlich bei Krokel, Das preullisch-deutsche Zolltarifsystem in seiner historischen 
Entwicklung seit 1818. VII. Suppl. d. Jahrb. f. Nationalok. u. Stat. 1881. - Danach bei 
Danckelmann, Nutzhol~.zolle. 
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Zur Feststellung der objektiven Zollpflicht, d. h. der den einzelnen Waren" 
artikeln auferIegten Belastung dient der Zolltarif (Heberolle) und das Zoll
tarifgesetz. Ersterer enthalt die fiir die einzelnen Gegenstande geltenden 
Zollsatze, letzteres die unmittelbar auf die Anwendung des Tarjfes sich be
ziehenden Bestimmungen. Das Zolltarifgesetz yom 15. Juli 1879 (Gesetz betr. 
den Zolltarif des deutschen Zollgebietes und den Ertrag der Zolle und der Tabak
steuer) mit den hierzu erschienenen Modifikationen (Gesetz 22. Mai 1885, 
18. April 1886, 21. Dezember 1887,14. April 1894, 18. Mai 1895) ist mit Wirkung 
yom 1. Marz 1906 ab durch das Zolltarifgesetz yom 25. Dezember 1902 ersetzt 
worden. 

Der Zolltarif als solcher ist zur unmittelbaren praktischen Anwendung 
nicht geeignet, weil er trotz seiner immer mehr zunehmenden Spezialisierung 
nicht aIle zu einer Tarifnumnier gehorigen Warengattungen systematisch und 
alphabetisch aufzahlt. Zur richtigen Anwendung des Tarifs dient daher das 
amtliche "Warenverzeichnis" (Vereinszollgesetz § 12, bereits 1837 ein
gefiihrt). 'Dasselbe enthalt die einzelnen Warenartikel in moglichster Voll
standigkeit nach ihren im Handel und sonst iiblichen Benennungen in alpha
betischer Reihenfolge unter Bezeichnung der betreffenden Tarifnummer, der 
Unterscheidungsmerkmale, des Zollsatzes und der vertragsmaBigen Satze 1). 
Das amtli9he Verzeichnis dient dem "statistischen W arenverzeichnis" 
als alphabetisches Register. Die "Anleitung fur die Zollabfertigung" 
enthalt die in Betracht kommenden Gesetzesvorschriften und Verwaltungs
bestimmungen, soweit letztere nicht im Warenverzeichnis enthalten sind. 

Der sogenannte autonome Zolltarif (Generaltarif, Aligemeiner Tarif) ent
halt die Zollsatze, welche ein Staat von Waren aus jenen Herkunftslandern 
erhebt, mit welchen er keine Zoll- oder Meistbegiinstigungsvertrage abge
schlossen hat. Der Gegensatz hiervon ist der Vertragstarif. Sind die vertrags
maBigen Zollsatze den autonomen gleich, so sprichtman von der "Bindung" 
des Tarifsatzes; auBerdem sind sie niedriger oder auch gleich Null. 

Das System des Doppeltarifes besteht darin, daB ein Maxima.ltarif 
(Generaltarif) als autonomer, normaler Tarif aufgestellt wird und daneben ein 
Minimaltarif, unter dessen Satze die Regierung beim AbschluB von Handels
vertragen nicht herabgehen darf. Dieses System hat zuerst Frankreich 1892 
angewendet, im Deutschen Reiche wurde hiervon erstmals hn. Zolltarifgesetz 
yom 25. Dezember 1902 hinsichtlich der Getreidezolle Q;ebrauch gemacht. 

Ferner unterscheidet man Wertzolle, die in der Regel in Prozenten des 
Wertes der zollpflichtigen Ware ausgedriickt sind, und spezifische Zolle, 
die nach Gewichts-, Raum- oder StiickmaBen veranlagt sind. Wertzolle setzen 
die richtige Einschatzung des Warenwertes voraus und wirken bei steigenden 
und sinkenden Preisen in umgekehrtem MaBe zum Schutzbediirfnis. 

KampfzoUe fiir den Fall eines Zollkrieges sind wie bisher auch in dem 
Zolltarifgesetz von 1902 vorgesehen. Nach § 10 konnen zollpflichtige Waren, 
die aus Landern herstammen, in welchen deutsche 8chiffe oder deutsche Waren 
ungiinstiger behandelt werden als diejenigen anderer Lander, neben dem tarif
maBigen Zollsatz einem Zollzuschlage bis zum doppelten Betrage dieses Satzes 
oder bis zur Hohe des voUen Wertes unterworfen werden. TarifmaBig zollfreie 
Waren konnen unter der gleichen Voraussetzung mit einem ZoU in Hohe bis 
zur. Halfte des Wertes belegt werden. Auch konnen, soweit nicht Vertrags
bestimmungen entgegenstehen, auslandische Waren denselben Zollen und 

1) G. von Mayr und Lusertsky im Wiirterbuch des deutschen Staats- und Verwaltungs
rechts. 2. Aun. 1914. 3. Bd. S. 980. - Trautvetter, Das neue deutsche Zolltarifrecht 
1905, 107ff. - In Zukunft wird das Warenverzeichnis durch "Erlauterungen" zum Zoll
tarif ersetzt werden. 
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Zollabfertigungsvorschriften unterworfen werden, die im Ursprungsland auf 
deutsche Waren Anwendung finden. 

Iii dem Gesetz 1879 war nur ein Kampfzollzuschlag von 50%, in dem Gesetz vom 
18. Mai 1895 ein Bolcher von 100% fUr zollpflichtige, von 20% fUr zollfreie Waren vor
gesehen. 

II. Entwicklnng der Holzzollgesetzgebnng seit 1879. 
Vom l. Juli 1865 ab wurden aIle Einfuhrzolle auf Holz aufgehoben. Der 

Beginn dieser Freihandelsara fiel zusammen mit dem Anfange des Weltholz
handels, des vermehrten Holzbedarfes in Deutschland. infolge der Entwickllmg 
des Verkehrs und der Industrie und der intensiveren Ausnutzung der deutschen 
Waldungen. Vom Jahre 1864 ab iiberstieg die Einfuhr von Nutzholz die Aus
fuhr. In den Griinderjahren 1872-76 erreichte die Einfuhr eine bis dahin 
nicht gekannte Hohe. Allerdings stand dieser Einfuhr eine bedeutendere Aus
fuhr gegeniiber als in der spiLteren Zeit, allein auch die Mehreinfuhr stieg 
auf einen Betrag,der die deutschen Waldbesitzer beunruhigen konnte. 

In den 1870er Jahren vermehrte sich die Zahl der Schutzzollner sehr rasch; 
infolgedessen errangen dieselben bei den Reichstagswahlen im Jahre 1877 
eine sehr starke Position. Dieser Umstand bot Bismarck die Unterlage zum 
tJbergang yom Freihandelssystem zum Schutzzollsystem, welches durch das 
Zoll~arifgesetz und den Zolltarif vom 15. Juli 1879 geschaffen wurde. Es hatte 
nicht bloB den Schutz des heimischen Marktes gegen die auslandische Kon
kurrenz anf dem Gebiete der Land- und Forstwirtschaft und der Industrie 
zum Ziel, sondem auch die Sicherung der finanziellen Selbstandigkeit des 
Reiches auf der Grundlage der Zollertrage. 

1. Der Holzzoll YOm Jahre 1879. 
GemaB dem Gesetz yom 15; Juli 1879, betr. den Zolltarif des deut

schen Zollge bietes usw., wurden yom 1. Oktober 1879 bis 1. Juli 1885 nach 
Nr. 13c 1 und 2 des Zolltarifes fUr zwei Nutzholzsortimente Zolle erhoben, 
namlich fUr: 

l. Bau- und Nutzholz, roh oder bloB mit der Axt vorgearbeitet (beschlagen) 
0,10 M. pro dz oder 0,60 M. pro fm. 

2. Bau- und Nutzholz gesagt oder auf anderem Wege vorgearbeitet oder 
zerkleinert; FaBdauben und ahnliche Sage- oder Schnittwaren (d. i. votge
arbeitetes Nutzholz), auch ungeschiilte Korbweiden und Reifenstabe 0,25 M. 
pro dz oder 1,50 M. pro fm. 

Die Zol1satze betrugen yom Werte beim Rohnutzholz hart 1,8 %, weich 
3,00(0; beim Schnittnutzholz nsw. europ. hart 3,30(0, weich 5,4%. 

Brennholz, Reisig, Holzkohlen, Lohkuchen waren zollfrei. Fiir Holzborke 
und Gerberlohe betrug der Zoll 0,50 M. pro dz. 

Die Mehreinfuhr ging in dieser Periode zuriick und erreichte iiberhaupt den 
tiefsten Stand, der seit dem Jahre 1872 zu verzeichnen ist. DaB die neuen 
Zolle diesen Riickgang veranlaBten, ist sehr unwahrscheinIich. Ursache war 
vielmehr der Stillstand auf allen wirtschaftlichen Gebieten. Wie immer, so 
auBerte sich derselbe in niederen Holzpreisen nnd geringen Reinertragen der 
Staatswaldungen. 

Mit RUcksicht auf diese sprach sich auch die 11. Versammlung deutBcher Forstmanner 
in Koburg 1882 fUr die ErhOhung der Holzzolle aus. Auf Antrag der preuJ3ischen Regierung 
wurde 1883 ein ¥ Gesetzentwurf auf Erhohung der Holzzolle vom Bundesrat beschlossen 
und dem JWichstage vorgelegt, von demselben aber nicht verabschiedet. Danach sollten 
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die Zolisatze betragen:fiir Rohnutzholz und beschIagenes Holz 0,30 M. pro dz oder 1,80 M. 
pro fm, fiir sagewaren, FaBdauben, ungoschiUte Korbweiden und Reifenstiibe 0,70 M. 
pro dz oder 4,20 M. pro fm. 

2. Der Holzzoll yom Jahre 1885. 
Durch das Gesetz vom 22. Mai 1885, betr. die A banderung des Zoll

tarifgesetzes vom 15. Juli 1879, wurden vom 1. Juli 1885 bis zum 1. Fe
bruar 1892, bzw. gegeniiber RuBland bis zum 20. Marz 1894 samtliche Nutz
holzzo11e erhiiht und wurde die jetzt noch geltende Dreiteilung des Nutzholzes 
je nach dem Grade der Bearbeitung eingefiihrt. Die Erhiihung betraf nament
lich den Schnittholzzoll, der von 0,25 M. auf 1 M. hinaufgesetzt wurde. 

Vom Werte des Nutzholzes betrugen die Zolle von 1886-1891: beim Roh
nutzholz 8-6,7%, beim beschlagenen Holz 5,3-4,7%, beim Schnittnutzholz 
22,2-18,2%. Trotz der Erhiihung der Zolle ist die Holzeinfuhr in dieser Periode 
nicht zuriickgegangen, sondern sehr bedeutend gestiegen und zwar bei allen 
Sortimenten. Und gleichzeitig stiegen von 1885 ab auch die Holzpreise im 
Inlande und die Reineinnahmen aus den StaatswaJdungen. 

In dem 1885er Tarif wurde unter dem Rohnutzholz auch das ;,bewaldreohtete" 
besonders genannt. Darunter verstand man die Entnahme von - der Regel naoh - vier 
Streifen der Rinde und des auBeren Splintes in der IAngsaohse des Stammes. Die be
Bohlagenen Langsstreifen durften in der Breite dai! Mall des halben Durohmessers des rohen 
Stammes an der besohlagenen Stelle nioht iibersohreiten. Da nachgewiesenermallen vielfach 
auch (kanti~) beschlagenes Holz alB bewaldrechtetes deklariert wurde, ist der Begriff "be
waldrechtet' in dem Zolltarif 1902 beseitigt worden. 

S. Der Holzzoll yom Jahre 1892. 
Vom 1. Februar 1892 ab begann eine neue !.ra der Zollpolitik, nachdem 

das Deutsche Reich im Jahre 1891 mit einer Reihe von Staaten Zoll- und Handels
vertrage abgeschlossen hatte, namlich mit Osterreich-Ungarn, Italien und 
Belgien unterm 6. Dezember 1891, Schweiz unterm 10. Dezember 1891. Mit 
RuBland stand das Deutsche Reich vom 29. Juli 1893 bis zum 20. Marz 1894 
im ZoIlkrieg (50% Zuschlag). Unterm 10. Februar 1894 kam dann mit Wirkung 
vom 20. Marz 1894 ab der deutsch-russische Handelsvertrag zustande. Mit 
Rumanien wurde am 21. Oktober 1893 ein solcher Vertrag geschlossen, mit 
Serbien am 21. August 1892. 

Diese samtlichen Vertrage soUten bis zum 31. Dezember 1903 laufen und 
demnachst nach Kiindiguttg noch ein Jahr. Formell wurden sie aber nicht 
gekiindigt, sondern an ihre Stelle treten vom 1. Marz 1906 ab die Zusatz
vertrage zu den Handelsvertragen. 

Fiir die genannten Vertragsstaaten stellte Deutschland einen besonderen, 
in bezug auf das Holz gleichlautenden Vertragstarif auf, in welchem der 
Zoll auf beschlagenes Holz um 0,10 M., auf Schnittholz um 0,20 M. pro dz er
maBigt und der ZoIl auf Gerbrinde ganz aufgehoben wurde. Der Tarif von 
1885 blieb neben dem Vertragstarif als "Allgemeiner Tarif" bestehen. 

Den Vertragstarif gevieBen aber nicht nur die genannten Vertragsstaaten, 
sondern auch aIle jene Staaten, mit welchen Deutschland im Verhaltnis der 
Meistbegiinstigung steht. Darunter versteht man den vertragsmaBigen 
Anspruch eines Staates, in Zollsachen nicht ungiinstiger behandelt zu werden, 
als jede dritte Nation. Oder mit anderen Worten: In den Meistbegiinstigungs
vertragen versprechen sich die kontrahierenden Staaten gegenseitig, den anderen 
an jeder Begiinstigung, jedem Vorrecht oder jeder Herabsetzung in den Ein
und Ausgangsabgaben sowie jeder anderen Befreiung oder Konzession teil-
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nehmen zu lassen, welche einer dritten Ma.cht eingeraumt ist oder eingeraumt 
wird. Der Gegensatz von Meistbegiinstigung ist Reziprozitat. 

4. Der Holzzoll vom Jahre 1906. 
Die Herabsetzung der Agrarzolle durch die Handelsvertrage yom Jahre 

1892 ab rief schon bald eine starke agrarische Bewegung zugunsten der Wieder
erhohung dieserZolle nach dem Ablauf der Handelsvertrage hervor. Dieselbe 
setzte Ende der 1890er Jahre besonders stark ein. Auch die Industrie und die 
iibrigen Erwerbszweige machtcn ihre Interessen geltend. Das Reichsamt des 
Innem . veranstaltete unter den einzelnen Interessentenkreisen umfangreiche 
Enqueten,namentlich auch durch miindliche Verhandlungen im "Wirtschaft
lichen AusschuB", der zu diesem Zweckc durch zahlreiche Sachvcrstandige 
und Interessenten von Fall zu Fall verstarkt wurde. Die Holzzollfrage wurde 
unter Zuziehung auch mehrerer Forstsachverstandigcr am 30. und 31. Marz 
1900 behandelt. Der deutsche Forstwirtschaftsrat nahm in seiner ersten Tagung 
am 28. Marz 1900 zu dem yom Reichsschatzamt kurz zuvor veroffentlichten 
"Entwurf einer neuen Anordnung des deutschen Zolltarifs 1900" Stellung, 
indem er den Antrag stellte, daB die Erzeugnisse der Forstwirtschaft in einem 
besonderen Abschnitt zusammengefaBt, die Gewichte pro Festmeter nach 
Laub- und Nadelholz getrennt festgesetzt werden usw. 1). Der Deutsche lorst
verein faBte dann bei seiner ersten Hauptversammlung zu 'Viesbaden am 
17. September 1900 nach vorheriger Beratung durch den Forstwirtschaftsrat 
BeschluB iiber die Hohe der Zollsatze, mit welchen die einzelnen Holzsortimente 
und die iibrigen Erzeugnisse der Forstwirtschaft beim AbschluB neuer Handels
vertrage belegt werden sollten 2). Dieselben wurden mit einer besonderen 
Denkschrift der Reichsleitung zur Kenntnisnahme unterbreitet. Unterm 
19. November 1901 legte del' Reichskanzler den Entwurf des Zolltarifgesetzes 
mit dem Zolltarn (vom 26. Juli 1901) nebst Begriindung dem Reichstag vor. 
In demselben.waren die VOm Forstverein befUrworteten Zollsatze fUr Holz usw. 
in der Hauptsache beriicksichtigt. Auch die yom Reichstag zur Vorberatung 
des Zolltarifes eingesetzte Kommission, welche im Friihjahr und Sommer 1902 
tagte, nahm die im Entwurf vorgesehenen Holzzolle ohne jede Anderung an. 
Nur die Zolle auf Gerbmaterialien wurden erhoht. Nach stiirmischen Ver
handlungen trat der Reichstag am 14. Dezember 1902 den Kommissions
beschliissen bei. Unterm 25. Dezember 1902 wurde das Zolltarifgesetz 
nebst zugehorigem Zolltarif verof£entlicht. Dasselbe trat am 1. Marz 
1906 in Kraft. Die darin enthaltenen Zollsatze sind autonom (Allgemeiner 
Tarif) und bildeten die Unterlage fiir die Handels- und Zollvertrage. 

Nur die ZolIsatze fiir Roggen (5 M.), Weizen und Spelz (5,50 M.), Malzgerste (4 M.) 
und Hafer (5 M.) solIten durch vertragsmaBige Abmachungen nicht herabgesetzt werden. 
Diesem einseitigen Minimaltarifsystem war die Schuld zuzumessen, daB in den neuen Handels
vertragen die im autonomen Tarif vorgesehenen Holzzolle wesentlich herabgesetzt werden 
muBten. Das Holz bildete, wie der Reichskanzler und die "Norddeutsche Allgem. Zeitung" 
(Januar und Februar 1905) ausdriicklich bestatigten, das Kompensationsobje)i:t, urn ins
besondere RuBland zur Anerkennung der Minde~tsatze fUr Getreide zu bestimmen. 

Hierauf wurden auf Grund besonderer Verhandlungen zu den Handels
und Zollvertragen folgende Zusatzvertrage abgeschlossen: mit Belgien 
(22. Juni 1904), RuBland (28. Juli 1904), Rumanien (8. Oktober 1904), Schweiz 
(12. November 1904), Serbien (29. November 1904), Italien (3. Dezember 1904) 

1) VgI. Mitt. d. Deutschen Forstvereins, l. Jahrg. 1900, Nr. 1 u. 4. 
2) Vgl. mein Referat im "Bericht iiber die l. Hauptversammlung des Deutschen Forst

vereins zu Wiesbaden yom 17. bis 22. September 1900, Berlin 1901". - Ferner Mitt. d. 
Deutschen Forstvereins, l. Jahrg. 1900, Nr. 5. 



EntwickhUlg der Holzzollgesetzgebung seit 1879. 793 

und Osterreich-Ungarn (25. Januar 1905). Dieselben wurden im Marz 1905 
vom Reichstag genehrnigt und traten vorn 1. Marz 1906 ab in Kraft. Dazu 
kam der Handels- und Zollvertrag mit Bulgarien (1. August 1905) mit Wirkung 
vom 1. Marz 1906 ab, mit Schweden vom 8. Mai 1906, an dessen Stelle de, 
Vertrag vom 2. Mai 1911 getreten war, mit Portugal vom 30. November 1908, 
mit Venezuela vom 26. Januar 1909, mit Salvador vom 14. April 1908, mit 
Bolivien vom 22. Juli 1908, mit Japan vom 24. Juni 1911. 

Durch diese Zusatzvertlage wurden die.Vertragszolle weiter sehr bedeutend 
herabgesetzt; sie betragen fiir ROhnutzholz 0,12 M., beschlagenes Holz 0,24 M., 
Schnittholz 0,72 M. je dz. 

Aus der Dbersicht auf S. 798 geht hervor, daB die Vertragstarife seit 1885 
immel' mehr abbrockelten. 

Mit GroBbritannien und seinen Kolonien bestand kein Handelsvertrag 
mit Ausnahme der mit Kanada 1910 abgeschlossenen Vereinbarung. Den 
Vertrag mit dem deutschcri. Zollverein von 1865 kiindigte GroBbritannien 
zum 30. Juni 1898. Daraufhin wurde demselben, seinen Kolonien und aus
wartigen Besitzungen durch verschiedene Gesetze fortlaufend die Meistbe
giinstigung gcwahrt, zuletzt durch Gesetz vom 13. Dezember 1913 bis ZUln 

31. Dezember 1915. 
Der zwischen der Turkei und Deutschland abgeschlossene Handelsvertl'ag 

von 1890 war bis 1915 verlangert worden. 
Mit den Vereinigten Staaten von Amerika hatte Deutschland am 

10. Juli 1900 ein Handelsabkommen mit Wirkung vom 13. Juli 1900 ab
geschlossen. Den Erzeugnissen der Vereinigten Staaten wurden seitens Deutsch
land s diej enigen Zollsatze zugesichert, welche d urch die in den J ahren 1891-1894 
zwischen Deutschland einerseits und Belgien, Italien, Osterreich-Ungarn, 
Rumanien, RuBland, Schweiz, Serbien andererseits abgeschlossenen Handcls
vertrage diesen Landern zugestanden worden waren. Formell wurde die Meist
begi.instigung nicht eingeraumt. Dieses Abkommen wurde delltscherseits auf 
den 1. Marz 1906 gekundigt. An dessen Stelle trat das Handelsabkommen 
vom 22. AprilJ2. Mai 1907, in dem Deutschland u. a. auch fUr das Holz die 
Vertragszollsatze gewahrte, die in den damals abgeschlossenen Handelsvertl'agen 
vereinbart waren. Dieses Abkommen wurde von den Vereinigten Staaten 
zum 7. Februal' 1910 gekii.ndigt. Da der KongreB allen Handels- und Tarif
vel'tragen abgeneigt war, wurden die Handelsbeziehungen zwischen den Ver
einigten Staaten und Deutschland gegenseitig autonom geregelt. In Deutsch 
land wurde durch Gesetz vom 5. Februar 1910 der Bundesrat ermachtigt, den 
Erzeugnissen der Vereinigten Staaten die Vertragszollsatze einzuraumen. Dies 
geschah durch Bekanntmachung vom 7. Februar 1910. Jedoch galten die in 
den Handelsvel'tragen mit Schweden und Japan deutscherseits gewahrten 
ZollermaBigungen fUr die Vereinigten Staaten ni ch t. In den Vereinigten Staaten 
wurden durch Proklamationen des Prasidenten vom 7. Februar, 1. Marz und 
24. Marz 1910 der Einfuhr aus Deutschland und seinen Kolonien die Mindest
tarife zugebilligt. Seit dem Inkrafttreten des amerikanischen Zolltarifgese~zes 
vom 3. Oktober 1913 wird die deutsche Einfuhr nur nach dicscm behandelt 
Der deutsch-amerikanische Friedensvertra~ wnrde am 25. August 1921 
unterzeichnet. In demselben ist das Recht der Meistbegiinstigung fiir die Ver
einigten Staaten gewahrt. 

Zwischen Kanada und dem Deutschen Reiche existierte die handels
politische Verstandigung vom 15. Februar 1910, wonach vom l. Marz 1910 ab 
den Schnittwaren (Zolltarif Nr. 76) und dem FaBholz (Nr. 83) bei der Einfuhr 
nach Deutschland die Vertragszollsatze eingeraumt wurden. Kiindigungsfrist 
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2 Monate. Kanada hatte von 1903 bis 1910 auf deutsche Waren· einen ZoU
zuschlag von 331/3% gelegt. 

Die genannten Tarifvertrage soUten mit wenigen Ausnahmen friihestens 
zum 31. pezember 1917 kiindbar sein. Mit deniibrigen Staaten bestanden 
friihere Vertrage und Abmachungen. 

Die Vertragsstaaten waren samtlich vertragsmafiig auch meist begunstigt. 
AuBerdem stand das Deutsche Reich beim Kriegsausbruch mit allen iibrigen 
Staaten im Verhaltnis der Meistbegiinstigung mit folgenden Ausnahmen: 
China, Kanada mit Ausnahme der Schnittwaren und des FaBholzes, Brasilien, 
Panama, Costa Rica, Dominikanische Republik, Haiti· mit Ausnahme des 
Holzes flir die Kunsttischlerei. 

Mit Brasilien, Panama, Costa Rica und der Dominikanischen Republik 
bestanden 1913 keinerlei Handelsabkommen mehr. Portugal war bis 1908 
nicht meistbegiinstigt. 

Fiir das aus diesen nicht meistbegiinstigten Staaten eingefiihrte Holz muBten 
also die Satze des Allgemeinen Zolltarifes bezahlt werden. Praktisch fiel aber 
diese Einfuhr nicht ins Gewicht. 

5. Der Stand der Holzzblle im und nach dem Krieg. 
Mit der Kriegserklarung wurden die Handels-, Zoll- und Meistbegiinstigungs

vertrage mit den 27 feindlichen Landern hinfallig. Diejenigen deutschen Ver
tragszoUe, die ausschlieBlich auf. den erloschenen Tarifvertragen beruhten 
und nicht zugleich in Vertragen mit, befreundet oder neutral gebliebenen Staaten 
aufgenommen waren, wiirden an siph gegenstandslos geworden sein und an ihre 
Stelle waren die autonomen Zolle <les Tarifs von 1902 getreten. Daher hat der 
Bundesrat am 10. August 1914 beschlossen, daB diese MaBregeln auf die Zoll
behandlung von Waren aus meistbegiinstigten Landern oder in Freibezirken oder 
Zollagern ohne EinfluB sein soUten. 

Nach dem Friedensvertrag vom 28. Juni 1919 genieBen aUe Staaten, die 
gegen Deutschland Krieg fiihrten, die Meistbegunstigung. Es diirfen keine 
Einfuhrverbote auf Erzeugnisse der feindlichen Staaten gelegt werden,die 
nicht in gleicher Weise auf die Erzeugnisse der meistbegiinstigten Lander An
weridung finden. Alle Vergiinstigungen, die von Deutschland hinsichtlich der 
Ein-, Aus- und Durchfuhr irgend einem Land gewahrt werden, genieBen die 
feindlichen Staaten ohne weiteres. 

Die deutschen Erzeugnisse haben dagegen im feindlichen Ausland keinen 
Anspruch auf ein Recht der Meistbegiinstigung. 

Der Friedensvertrag von Versailles ist am 10. Januar 1920 in Kraft getreten. 
N ach Art. 269 durften wahrend einer Frist von sechs Monaten nach dessen 
Inkrafttreten die von Deutschland auf die Einfuhr der alliierten und assoziierten 
Miichte gelegten Abgaben nicht hOher sein als die vorteilhaftesten Satze, die 
ain 31. Juli 1914 in Anwendung waren. Dieser Termin war mit dem 10. Juli 
1920 erloschen. Diese Bestimmung bleibt indessen wahrend eines weiteren 
Zeitraumes von 30 Monaten (also bis 10. Januar 1923) fiir die iIll l. Abschnitt 
Unterabschnitt A des Zolltarifes aufgefiihrten Erzeugnisse des Acker-, Garten
und Wiesenbaues (ZoUtarif Nr. 1-73) in Kraft. Holz faUt nicht darunter. 

Roh· und Fertigerzeugnisse aus Elsall·Lothringen geniellen nach Inkrafttreten des 
Friedensvertrages (Art. 68) 5 Jahre lang, aUB den vor dem Kriege zu Deutschland gehorigen 
polnischen Gebieten 3 Jahre lang und auf Antrag der Alliierten aus Luxemburg 
5 Jahre lang bei der Einfuhr nach Deutschland Zollfreiheit. Die Art und Menge der elsall
lot.hringischen zollfreien Erzeugnisse wird die franzOsische Regierung jii.hrlich nach dem 
Durchschnittsversand in den Jahren 1911-1913 festsetzen. fiir die Einfuhr aua Polen' 
gelten jii.hrlich featzusetzende KontingeD,te. 
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Das Saarge biet ist mit der Ratifikation des Friedensvertrages aus dem deutschen 
Zollgebiet ausgeschieden und dem Zollgebiet Frankreichs zugeteilt worden. Es steht unter 
der Regierung des Volkerbunds, die Souveranimt ist bei Deutschland geblieben. Nach 
Ablauf von 15 Jahren erfolgt Volksabstimmung. 

Der dringende Bedarf Deutschlands an Rohstoffen und Nahrungsmitteln 
nach demFriedensschluB und die Preissteigerung a1ler Waren infolge der Geld
entwertung, auch die Schwierigkeit der Festste1lung der Herkunft der einge
fiihrten Waren, gaben Veranlassung zu dem Reichsgesetz yom 21. Juli 
1920 und der Bekanntmachung hierzu yom 28. Juli 1920, nach dem "bis auf 
weiteres fiir Waren jeder Herkunft die vertragsmallige Zollbehandlung" zu
gelassen wurde. Autonome Zolle wurden also bis auf weiteres nicht erhoben, 
auch nicht von Waren aus nicht meistbegiinstigten Landern. 

Durch die Aufteilung der Monarchie Osterreich-Ungarn in die einzelnen 
Nationalstaaten hatte der Handelsvertrag mit Deutschland seine rechtliche 
Grundlage verloren. Keiner der entstandenen Staaten kann als Rechtsnachfolger 
der Monarchie angesehen werden. Deshalb wurden mit ihnen "Wirtschafts
abkommen" geschlossen und zwar mit Deutsch-Osterreich am 1. Sep
tember 1920, mit der Koniglich Ungarischen Regierung am 1. Juni 1920 
und mit der Tschechoslowakischen Regierung am 29. Juni 1920, samt
liche mit Wirkung yom 31. Dezember 1920 abo Zolltarifabreden wurden nur 
mit Deutsch-Osterreich dahin getroffen, daB die bisherigen Vertragstarife 
beibehalten wurden, mit den beiden anderen Staaten wurde nur eine weit
gehende Meistbegiinstigung vereinbart. Die Inkraftsetzung des Abkommens 
mit der Tschechoslowakei veriogerte sich iibrigens bis in das Jahr 1921. hinein. 

Zur Begrtindung wird in dem deutsch.osterreichischen Abkommen einleitend 
ausgefiihrt: "Da die Vorausse~zungen fiir den im Jahre 1905 zwischen dem Deutschen Reiche 
und der ehemaligen Osterreichisch-Ungarischen Monarchie abgeschlossenen Handels- und 
Zollvertrag tiefgreifende Anderungen erfahren haben, die die weitere Anwendung dieses 
Vertrages in vollem Umfange nicht mehr tunlich erscheinen lassen, haben sich die deutsche 
und die Osterreichische Regierung versmndigt, bis zum Abschlull eines endgiiltigen Handels· 
vertrags folgendes vorlaufige Abkommen zur Regelung ihrer beiderseitigen wirtschaftlichen 
Beziehungen zu treffen." 

Bulgarien und Deutschland hatten sich durch Notenwechsel zunachst 
bis zum 9. August 1921 gegenseitige Meistbegiinstigung zugesichert. 

Zwischen Deutschland und Italien wurde am 28. August 1921 ein vor
laufiges Handelsabkommen vereinbart, demgemaB ungeachtet der bestehenden 
Zolle fiir gewisse Waren gegenseitige Einfuhrerleichterungen verabredet werden. 

1m AbschluB von Handels- und Tarifvertragen ist das Deutsche Reich 
durch den Friedensvertrag nicht behindert. 

Der schwedische Handelsvertrag wurdeseitens Schweden zum 15. Marz 
1921, der schweizerische seitens Deutschland zum 6. Juni 1921 (nachtraglich 
zum 1. Juli 1921) gekiindigt. Die Meistbegiinstigung lief aber bis zum 1. Juli 
weiter. 

Damit waren fUr das Deutsche Reich die samtlichen Handelsvertrage er
loschen. 

Nur das Wirtschaftsabkommen mit Deutsch-Osterreich yom 1. September 
1920 wirkte mit seinen Vertragszollsatzen noch weiter. In demselben war aber 
vorgesehen, daB jeder der beiden vertragschlie.Benden Teile mit einer ein
monatlichen Frist den Riicktritt von den im Handelsvertrag von 1905 ent
haltenen vertraglichen Bestimmungen aussprechen konne. Indem Deutschland 
von dieser Befugnis im Mai 1921 Gebrauchmachte, war es yom 6. Juni 1921 
ab nach keiner Seite hin mehr durch Handelsvertrage o'der Wirt
schaftsabkommen an die Vertragszollsatze ge bunden. 



796 Holtzoll. 

Da das Deutsche Reich allen Staaten, die sich ihm gegeniiber im Kriegs
zustande befanden, auf zunachst nicht absehbare Zeit hinaus die Meistbe
giinstigung gewahren muB, hat die Aufrechterhaltung eines Vertngstarifes 
und eines autonomen Zolltarifes keine praktische Bedeutung mehr. AIle Ver
giinstigungen kamen in erater Linie auch unseren friiheren Feinden zugute. 

DemgemaB wurden durch Bekanntmachung des Reichsministers 
der Finanzen vom 19. Mai 1921 die im Warenverzeichnis aufgefiihrten Ver
tragsbestimmungen und Vertragszollsatze bis auf wenige Ausnahmen, die fUr 
die Holzwirtschaft nicht in Betracht kommen, von 6. Juni 1921 ab gestrichen 
mit der Wirkung, daB .nunmehr nur noch die hoheren Zollsatze des 
Allgemeinen Tarifs von 1902/06 Geltung haben. 

Der Termin wurde nachtraglich vom 6. Juni auf den l.. Juli 1921 verlegt. 
Durch Gesetz vom ~l. Juni 1921 wurde die Reichsregierung ermachtigt, 

im FaIle eines dringenden Bediirfnisses die Zolle des Allgemeinen Tarifs auf 
die Zolle des Vertragstarifes herabzusetzen. Die Geltungsdauer des Gesetzes 
erstreckt sich zunachst bis zum l. Juli 1922. Von dieser Befugnis wurde durch 
Verordnung vom 24. Juni 1921 Gebrauch gemacht, indem vom l. Juli 1921 
ab die Zolle auf Gerbrinden, Que bracho usw. auf den Satzen des Vertrags
tarifes belassen und vom 20. Februar 1922 ab der Rohholzzoll wieder auf 
den Vertragszollsatz herabgesetzt wurde. 

Durch die Entwertung der deutschen Mark und die Steigerung der Waren
preise verloren die im Zolltarif festgelegten Tarifsatze ihre schiitzende und 
finanzielle Wirkung. Seit dem 3. August 1919 wird daher ein sog. Goldzuschlag 
oder ein Zollaufgeld in Prozenten der tarifmiLBigen Zollsatze erhoben. Die 
Festsetzung erfolgt periodisch nach dem Stand der Valuta. Der erste Gold
zuschlag fiir die Zeit vom 3.-9. August 1919 betrug 240%; er wurde bis Ende 
November 1919 allnlahlich auf 775% erhOht, im Marz 1920 auf 900%, dann 
am 25. Mai 1920 auf 700% erniedrigt, am 10. November 1920 auf 900%, am 
20. Oktober 1921 auf 1900%, am 23. November 1921 auf 3900% und am 
I. Marz 1922 auf 4400% erhOht 1). Diese Satze bedeuten ein Aufgeld oder 
einen Zuschlag zu den tarifmaBigen Zollsatzen. Ein Aufgeld von 4400% be
deutet also, daB diese mit 45 zu multiplizieren sind. 

Holzausfuhr und Ausluhrabgaben in der Naehkriegszeit. 

a} Um der Verschleuderung deutscher Giiter infolge des niedrigen Valutastandes vor
zubeugen, wurden nach dem Kriege {l919} die Stelle eines Reichskommissars fur 
Aus- und Einfuhrbewilligung geschaffen mit Dienststellen von Delegierten an ver
schiedenen Orten des Reichs und darauf die fachlich gegJiederten AuBenhande.lsstellen, 
die aIs Selbstverwaltungsktirper der einzelnen Wirtschaftszweige fungieren und mit der 
Handhabe der Regelung und Kontrolle betraut sind.Zur Leitung sind Reichsbevollmachtigte 
bestellt, die Begutachtung obJiegt den aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern tusalD.IUen
gesetzten AuBenhandelsausschiissen. Fiir die Holzwirtschaft besteht die "AuBenhandels
stelle fiir Rohholz und Erzeugnisse der Sageindustrie" und die "AuBenhandelsstelle fiir 
die holzverarbeitende Industrie". 

Die Aul3enhandelsstelle ftir Rohholz und Erzeugnisse der Sageindustrie 
hat nach der Satzung vom 1. Marz 1921 den Zweck, den gesamten AuBenhandel mit den 
in ihren Zustiindigkeitsbereich fallenden Erzeugnissen tu regeln und zu iiberwachen. Sie 
erteilt Einfuhr- und Ausfuhrbewilligungen. Ihre Organe sind a) der Reichsbevollm.ii.chtigte, 
seine Stellvertreter und die von ihm geleitete Geschiiftsstelle, b} der AuBenhandelsausschuB 
mit seinen Unterausschiissen. Der Reichsbevollmachtigte wird vom Reichskommissar 
nach Anhtirung des AuBenhandelsausschusses ernannt. Er erteilt die Einfuhr- und Aus
fuhrbewilligungen. Die Mittel der AuBenhandelsstelle werden durch Gebiihren fiir die 
Erteilung der Einfuhr- und Ausfuhrbewilligungen aufgebracht. tJber "Oberschiisse aus 
den Gebiihren darf nur mit Zustimmung des AuBenhandelsausschusses verfiigt werden. 
Der AuBenhandelsausschuB besteht aus 36 MitgJiedern und deren Stellvertretern 

1) Holzhandelsblatt 1921, Nr. 81, 94; 1922, Nr. 2. 
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(6 der Erzeuger, vorgeschlagen vom Reichsforstwirtschaftsrat; 18 Vertreter des Holzhandels 
und der Sageindustrie; 10 Vertreter der Holzverbraucher; 2 Vertreter der letzten Ver
braucher. Mit Ausnahme der l~tzten Gruppe entsendet jede Gruppe Vertreter der Arbeit· 
geber und Arbeitnehmer in gleicher Zahl). 

b) Durch Verordnung vom 12. September 1914 wurde die Ausfuhr von unbearbeitetem 
Holz einschlieBlich Grubenholz, Papierholz und von Schwellen verboten. Doch wurden 
spater Ausfuhrbewilligungen fiir das neutrale Ausland erteilt. Durch Verordnung vom 
15. Marz 1915 wurde die Ausfuhr und Durchfuhr von Holz und Holzwaren der Zolltarif
Nummern 74-87 und 615-624 allgemein untersagt. 1m Juni 1915 wurde jedoch eine 
Zentralstelle fiir Ausfuhrbewilligungen in der Holzindustrie errichtet. Eine Verordnung 
vom 16. Februar 1916 gab die Ausfuhr von Holzwolle und Holzmehl frei. Die Holzausfuhr 
nach Holland wurde im Sommer 1916 unter gewissen Bedingungen zugelassen. 

Die HolZausfuhr ist auch weiterhin genehmigungspflichtig. Es werden fiir jedes Halb
jahr bestimmte Mengen (Kontingente) der einzelnen Sortimente nach dem Gutachten des 
AuBenhandelsausschusses fiir die Ausfuhr freigegeben. 

c) Als im Herbst 1916 infolge der ErhOhung der Devisenkurse die Ausfuhr von Waren 
aUB Deutschland immer hOhere Gewinne abwarf, erhob daB Reich fiir die Erteilung der 
Bewilligung der Ausfuhr verschiedener Waren eine nach dem Werte bemessene Abgabe. 
Diese "alte Reichsabgabe" wurde vom Holz vom 1. Februar 1917 ab erhoben. Wahrend 
sie am 1. Januar 1919 allgemein wieder aufgehoben wurde, blieb sie fiir die unter Nr. 74-80 
des Zolltarifes aufgefiihrten Holzsortimente, d. 8. Rundholz, beschlagenes Holz, Schnitt
nutzholz, Grubenholz, Telegraphenstangen, Schwellen, auslandische Spezialholzer bestehen. 
AuBerdem auch fiir Kohle und Salz. Sie betrug anfangs 8%, spater 10% des Wertes. 

Vom 1. Dezember 1921 ab wurden fiir die Entrichtung dieser Ausfuhrabgabe (Reichs
abgabe) fiir Hob.. neue Richtlinien aufgestellt. Sie betriigt 10% vom Fakturenwert ab 
Verladestation (frei Waggon oder Kahn) und erstreckt sich auch auf Papierholz, Brennholz, 
Hobelwaren und Fumiere 1). . 

d) Auf Grund der Verordnung vom 20. Dezember 1919 iiber die AuBenhandelskontrolle 
wurde vom 10. Mai 1920 ab eine neue Reichsabgabe, soziale Ausfuhrabgabe genannt, 
eingefiihrt, um das Reich an den aus der Warenausfuhr erzielten Valutagewinnen zu be
teiligen. Von dieser wurden nur die von Nr. 81 des Statistischen Warenverzeichnisses 
(Zolltarifes) aufwarts verzeichneten Holzsortimente betroffen B) (Holzp£lasterklotze, Naben, 
Felgen, Speichen, FaBholz, Korbweiden, Holzkohlen, Holzmehl, Eichen- und Nadelholz
rinden, Holzwaren usw.). Sie ging bei einzelnenFositionen anfangs bis zu 10% des Wertes, 
der dem ausIandischen Empfanger insgesamt bereclmet wird, WIlrde aber spater zum Teil 
erma.Bigt, zum Teil ganz aufgehoben nach MaBgabe des Va1utastandes. 

Die soziale Ausfuhrabgabe war rechtlich an die Erteilung der Ausfuhrbewilligung ge
kniipft. Ausfuhrfreie Waren unterlagen ihr nicht. In Zukunft wird die Ausfuhrabgabe 
von allen Waren, auch den ausfuhrfreien, erhoben und das Holz den allgemeinen Vor-
schriften unterworfen. . . 

AuBer der Reichsabgabe und der sozialen Abgabe werden noch kleinere Gebiihren zur 
Deckung der Kosten der Geschaftsstellen erhoben. 

Vorsehriften tiber Holzeinfuhr. 
Durch Verordnung vom 22: 141Lrz 1920 wurde die Einfuhr aller Waren fiir genehmigungs

;eflichtig erklart. Die· Einfuhr von unbearbeitetem Holz und von beschlagenem Holz, von 
Papierholz, Brennholz und Schwellen iet durch Verordnung vom 12. April und 17. Juni 
1921 freigegeben worden. 

III. Die Siitze des Zolltarifes, zollfreie Waren. 
Die yom 1. Marz 1906 bis zum 1. Juli 1921 giiltig gewesenen Vertrags

zolle und die seit dem 1. Juli 1921 geltenden Tarifsatze des Allgemeinen Zoll
tarifes yom Jahre 1902/1906 sind neben den friiheren Zollen aufS. 798ff. zu
sammengestellt. 

In den Zusatzvertriigen mit RuIlland, Rumanien und Serbien war ein Sclmittholzzoll 
von 0,80 M. fiir 1 dz vereinbart. Derselbe war arber durch den zuletzt, abgeschlossenen 
Zusatzvertrag mit ()sterreich-Ungam, in welchem der Schnittholzzoll auf nur 0,72 M. 
fiir 1 dz festgesetzt wurde, gegenstandslos geworden, da die genannten Staaten meist
begiinstigt waren. 

1) Holzhandelsblatt 1921, Nr. 89, 96, 97. 
2) Holzhandelsblatt 1920, Nr. 2, 35, 36. 
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802 lIolzzoll. 

Der Zoll auf Fensterrahmen, Tiiren, Treppen usw., der im Osterreich.ungarischen Ver
trag auf 6 M. fiir 1 dz festgesetzt war, wurde im spateren Vertrag mit Schweden auf 4 M. 
herabgesetzt. (Fiir die Vereinigten Staaten jedoch 6 M.). 

Zollfrei sind naeh dem Allgemeinen und naeh dem Vertragstarif: 
Tarif Nr. 86. Holz zur Herstellung von meehanisch bereitetem Holzstoffe 

(Holzmasse, Holzsehliff) oder von ehemiseh bereitetem Holzstoffe (Zellstoff, 
Zellulose), nieht iiber 1,20 m lang und nieht iiber 24 em am sehwaeheren Ende 
stark, unter Vberwaehung der Verwendung. 

Ta,rif~Nr. 87. Brennholz (Schichtholz [Klafterholz], Stockholz, Reisig 
[auch in Biindeln], Spane [Abfallspane] und andere nur als Brennholz ver
wertbare Holzabfalle, Wurzeln); Zapfen von Nadelholzern; ausgelaugtes Gerb
holz und ausgelaugte Gerbrinden (Gerblohe), aueh geformt (Lohkuchen). 

Tarif-Nr. 88. Holzkohlen, aueh gepulvert; Holzkohlenbriketts. 
. Tarif-Nr. 90. Korllolz (Rinde der Korkeiche), unbearbeitet, auch in lediglich aus
einander geschnittenen Platten oder Stiicken; auch Zierkorkholz. 

Tarif-Nr. 91. Farbholzer in BlOcken, auch gemahlen, geraspelt oder in anderer Weise 
zerkleinert; angegoren (fermentiert). 

Tarif-Nr. 77. Erlkaholz (Bruyereholz) und Kokusholz, unbearbeitet oder in geschnittenen 
Stiicken. 

Tarif-Nr. 95. Eicheln, frisch oder gedarrt, auch geschalt; wilde Kastanien und sonstige 
Forstsamereien (mit Ausnahme der Bucheckem). 

Tarif-Nr.96. Seggen (Waldhaar), auch getrocknet, gefarbt oder zu Strangen zusammen-
gedreht; Torfstreu, Laub, Baumnadeln, Moos und sonstige Streu aller Art. 

Tarif-Nr. 97 betrifft die Harze. 

Zollfreilassung wird ferner infolgenden Fallen gewahrt: 

1. Fiir Erzeugnisse der Waldwirtschaft, wenn die auBerhalb der Zollgrenze 
gelegenen Grundstiicke mindestens seit dem 15. Juli 1879 ein ZubehOr des 
inlandischen Grundstiieks bilden. (Tarifgesetz von 1879, Novelle 1885, Tarif
gesetz vom 25. Dezember 1902. - "Mindestens seit dem 15. Juli 1879" erstmals 
in der Novelle 1885.) 

2. Von dem Inkrafttreten der Handelsvertrage im Jahre 1906 ab: Un
bearbeitetes oder lediglich in der Querriehtung mit der Axt oder Sage be
arbeitetes Bau- und Nutzholz fUr den hausliehen oder handwerksmaBigen 
Bedarl von Bewohnern. des Grenzbezirkes, sofern es in Traglasten eingeht 
oder mit Zugtieren gefahren wird, unter Vberwaehung der Verwendung und 
mit Beschrankung auf 12 fm (autonom 10 fm) in einem Kalenderjahr fUr jeden 
Bezugsberechtigten. Diese Bestirnmung gilt fiir alle meistbegiinstigten Grenz
staaten. 

Diese Bestimmung hat ihre Geschichte. Durch die Zolltarifnovelle yom 22. Mai 1885 
wurden yom Eingangszoll befreit vorbehaltlich der im Falle eines MiBbrauchs ortlich an. 
zuordnenden Aufhebung der Befreiung: a) Bau- oder Nutzholz (Rohnutzholz) fiir die Be
wohner und Industrien. des Grenzbezirks, mit Zugtieren gefahren, sofem es direkt 
aus dem Walde kommt und nicht auf einen Verschiffungsplatz oder Bahnhof gefahren 
wird; b) Bau- und Nutzholz in Mengen von nicht mehr als 50 kg, nicht mit der Eisenbahn 
eingehend, fiir Bewohner des Grenzbezirks (Anm. zu 13c 1). 

Diese Bestimmung war auf Antrag der Reichstagskommission zur Erleichterung des 
Grenzverkehrs aufgenommen worden und war im Gesetz von 1879 nicht enthalten. Es 
zeigte sich aber, daB die Durchfiihrung derselben zu groBen Unzutraglichkeiten und zu 
einer iibermaJ3igen Begiinstigung der Grenzsagemiihlen fiihrte. In dem Entwur£ der Novelle 
yom 18. Mai 1895 wurde daher die vollstiindige Aufhebung der Zollfreiheit fiir die Industrien 
vorgesehen, wahrend das fiir den hauslichen und handwerksmaBigen Badad der Grenz
bewohner erforderliche ·Nutzholz nach wie vor zollfrei bleiben BOlite unter der Voraus
setzung, daB der Bundesrat eine fiber das wirkliche Bediirfnis hinausgehende Ausnutzung 
der Zollbefreiung zu verhindem befugt sein soUte. Der Reichstag schloB sich jedoch dem 
Regierungsvorschlag in seiner ganzen Tragweite nicht an, sondem schuf fiir die Grenz
industrien ein Obergangsstadium bis zum 1. Juli 1901, indem das Gesetz yom 18. Mai 1895 
mit Wirkung yom 1. Juli 1895 ab bestimmte: 



Dil' Riitze des Zolltarifes, 7.OIlfreie Waren. 803 

Frei vom Eingangszoll ist "vorbehaltlich del' im Falle eines Mil3brauchs ortlich an· 
zuordnenden Aufhebung oder Beschrankung: 

a) Nutzholz (d. i. Rohnut,zholz) fiir Industrien des Grenzbezirks, mit Zugtieren gefahren, 
sofern es direkt aus dem Walde kommt und nicht auf einen Verschiffungsplatz oder Bahnhof 
gefahren wird, jedoch mit Beschrankung auf die bereits am 1. Juli 1885 im Grenzbezirke 
vorhandenen Industrien und auf deren durchschnittlichen Holzbezug aus dem Auslande 
in den letzten drei Jahren vor dem 1. Oktober 1885, bis zum 1. Juli 1901; 

b) Bau· und Nutzholz fiir den hauslichen oder handwerksmal3igen Bedarf von Be· 
wohnern des Grenzbezirks, sofern es in Traglasten eingeht oder mit Zugtieren gefahren 
wird, nach naherer Bestimmung des Bundesrats." 

Die zollfreie Einfuhr von Rohnutzholz fiir Ind ustrien des Grenzbezirkes schwankte 
von 1886 bis 1900 zwischen 65299 und 90302 Tonnen und zwischen einem Werte von 
1,93 und 2,66 Mill. M. 1m Jahre 1901 wurden bis zum 1. Juli noch 46870 Tonnen (1,17 
Mill. M.) eingefiihrt. 

Die zollfreie Einfuhr von Nutzholz fiir den hauslichen usw. Bedarf im Grenz· 
bezirk schwankte von 1886 bis 1894 jahrlich zwischen 0,6 und 7,4 Tonnen; betrug dann 
aber 1895 bis Ende Juni 437 t und von 1896-1904 11,8, 12,1, 13,4, 10,5, 14,8, 14,4, 16,4, 
10,2, 17,1 Tausend t, ferner 

1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

Tonnen 
13710 
9663 

10280 
9204 

10386 
8087 

13348 
15138 
7906 

davon aus 
RuBland Osterreich.Ungarn 

8276 5017 
6994 2149 
8082 1668 
6269 2605 
8547 1569 
5811 2043 
5753 7246 
7626 7159 
4999 2594 

Den Grenzbezirk bildet der zunachst innerhalb qer Zollinie (d. i. Zollgrenze bzw. 
Landesgrenze) belegene Raum, dessen Breite nach der Ortlichkeit bestimmt wird und der 
von dem iibrigen Vereinsgebiete durch die besonders bezeichnete Binnenlinie getrennt wird 
(VZG. § 16). Fiir die Bildung .~es Grenzbezirks gelten die im Jahre 1834 aufgestellten 
Gesichtspunkte. 1m Falle der Anderung der Grenzbezirke gelten die Zollbegiinstigungen 
fiir eine Grenzzone von 10 km Entfernung von der Grenze. - Der kleine Grenzverkehr, 
der nicht unter die Meistbegiinstigungsklausel fallt und sich bis auf 15 km von der Grenze 
erstreckt, bezieht sich auf den kleinen taglichen Verkehr, der wechselseitig die Grenze, 
aber nicht die Binnenlinie iiberschreitet. Darunter gehort der Verkehr mit Holz auf Schneid· 
sagen usw. im gegenseitigen Grenzbezirk (Veredlungsverkehr), wenn dasselbe verarbeitet 
zuriickgebracht wird. (Osterreich.ungarischer Zusatzvertrag von 1905, AnI. C; schweizer 
Zusatzvertrag von 1904, AnI. C; dagegen ausdriicklich nicht gewahrt im belgischen und 
russischen Zusa tzvertrag.) 

3. Zollfrei sind nach dem Zolltarifgesetz vom 15. Juli 1879 die Materialien, welche 
zum Bau, zur Ausbesserung oder zur Ausriistung von Seeschiffen einschlieBlich 
der' Kriegsschiffe verwendet werden .. Hierzu wurde vom Bundesrat unterm 6. Juli 1889 
das Schiffbauregulativ erIassen. Das Zolltarifgesetz vom 25. Dezember 1902 hat diese 
Zollbefreiung auch auf Flul3schiffe ausgedehnt mit Ausnahme der Luxusschiffe. Am 
11. Januar 1906 erliel3 der Bundesrat eine vom 1. Marz ab giiltige Schiffbau.Zollordnung, 
in welcher die Bedingungen des zollfreien Bezuges der Schiffbaumaterialien festgelegt sind 
(Statistik S. 587). 

Die Zolle fur Holzwarcn. 

Die Zolle auf Holzwaren sind im Zolltarif unter Nr. 615-634 aufgefiihrt. 
Entsprechend dem vorgeschrittellen oder vollelldeten Bearbeitungszustand 
sind die Zolle hierfiir weselltlich hoher als die fur rohes oder nur vorgearbeitetes 
Holz. Es seien folgende Positionen hier herausgehoben: 

Nr. 

615 Bau- und Nutzholz gehobelt, gefalzt usw. 
Desgl. bearbeitet . " 

616 Furniere roh . . . 

" 
bearbeitet 

roh 

Allgemeiner Vertragstarif 
fiir 1 dz Mark 

6 2-3,25 
10 10 
10 
30 

51* 
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Nr. 

617 Parkettbodenteile roh unverleimt . 
" " verleimt. 

618 " bearbeitet . . 
619 " eingelegt 
623 Fasser, gehobeltes FaBholz roh . 

" " "bearbeitet . 
627 Mobel und Teile grobe roh 

" " " "bearbeitet 
628 Fensterrahmen, Tiiren, Treppen roh 
650 Holzstoff (Holzschliff), ZeHulose . . 

IV. VerzollungsmaJ3stab. 

AlIgemeiner Vertragstarif 
fur I dz Mark 
6 5 

10 
12 
18 
3 3 

10 10 
15 10 
20 15 
8 4 
3 1,25 

In der Forstwirtschaft wie im Handel wird das Holz mit Ausnahme 
einiger exotischer Holzer nicht nach dem Gewicht, sondern nach dem Kubik
inhalt, (Festmeter, Kubikmeter, Raummeter, KubikfuB, Standard, Board foot) 
vermessen und bewertet. Der deutsche ZoHtarif ist auch fiir das Holz zunachst 
auf das Gewicht (Einheit 100 kg = 1 dz) aufgebaut. Fur gewisse Arten von 
Holzsortimenten wie Naben, Felgen, Speichen, Reifenstabe, FaBdauben usw., 
deren KubikmaB nur schwierig zu ermitteln ware, ist aus zolltechnischen 
Griinden die GewichtsverzoHung auch die praktisch gegebene. Alldererseits 
eignet sich dieselbe wieder nicht fUr das in FloBen eingehende Holz. Nach 
der "Anleitung fur die Zollabfertigung" 'Vom 11. Januar 1906 steht es 
dem ZoHpflichtigen frei, das Holz nach dem Gewicht oder nach dem Festmeter
inhalt zu verzoHen. Sie erfolgt in der Regel durch probeweise Revision der 
Deklarationen, wobei Abweichungen bis 5% toleriert werden. In dem Zusatz
vertrag zum Handelsvertrag mit RuBland war ausdriicklich vereinbart, daB 
die Verzollung des rohen (Nr. 74), beschlagenen (Nr. 75) ulld geschllittenen 
(Nr. 76) Holzes und der Eisenbahnschwellen (Nr. 80) nach Wahl des Einbringers 
nach Ge~cht ()~e.r Festmeter erfolgen konnte. 

Durch ErmB des Reichsministers der Finanzen vom 10. Mii.rz 1921 wurde bestimmt: 
Geht Holz mit der Rinde ein und ist in der abgegebenen speziellen Anmeldung des 

Festmeterinhalts die Rinde nicht beriicksichtigt, so sind bei der prob~weisen Beschau 
zu dem angemeldeten Festmeterinhalt folgende Sii.tze hinzuzuschlagen: fiir Buche 7 %, 
Fichte 8%. Tanne 10%. Kiefer 12%. Larche 22%. Eiche 15%. 

Eille groBe Schwierigkeit liegt nun darin, das Verhaltnis zwischen Gewicht 
und Festmeter so festzusetzen, daB beide Verzollungsverfahren zu dem un
gefahr gleichen Ergebnis fiihren. Denn das Gewicht des Holzes hangt nicht 
bloB von der Holzart und innerhalb derselben von Alter, Standort und Baum
teil ab, sondern vor aHem von dem Trockenheitsgrad. Zersagtes oder gespaltenes 
Holz trocknet rascher aus, ist daher leichter als Rundholz. Da die Zolltechnik 
sich mit ungefahren Durchschnittssiitzen begniigen muB, kann durch die tat
sachliche Verschiedenheit des Gewichts der Holzarten und Sortimente die 
beabsichtigte Zollwirkung wesentlich verschoben werden. 

Von 1879 bis 1906 wurde fUr aHe Holzarten und fUr aHe Sortimente das 
gleiche Verhaltnis 1 fm = 600 kg angenommen. Die Folge davon war, daB 
bei den Holzern, die schwerer sind als 600 kg pro Festmeter (aHe harten Holzer), 
die FestmeterverzoHung, bei den leichteren (Fichtenschnittholz z. B.) die Ge
wichtsverzoHung mehr Vorteil bot. Ausschlaggebend ist fUr den Importeur 
nur die Frage, wieviel ZoH tatsachlich auf den Festmeter trifft, weil dieser 
die Verkaufseinheit bildet. 
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Die grolle Verschiedenheit in dieser Richtung zeigen folgende Beispiele: 

Wirkliches Gewicht Nach dem Verhiiltnis 1 fm = 600 kg 
Pro Festmeter betrug der Zoll vor 1906 je fm nach 

Eichen 
a) Rundholz . 
b) Schnittholz 

Nadelholz 
a) Rundholz . . . . . 
b) Schnittholz (Fichte) 

dem Gewicht dem Festmeter 
kg M. M. 

900 1,80 1,20 
800 6,40' 4,80 

600 
500 

1,20 
4,00 

1,20 
4,80 

Bei Annahme dieser Gewichte gewann mithin der Importeur beirn Eichenrundholz 
durch die Verzollung nach dem Kubikinhalt 33%%, beim Eichenschnittholz 25% gegen
iiber der Gewichtsverzollung und bei dem Nadelschnittholz durch die Gewichtsverzollung 
16%% gegeniiher der Festmeterverzollung. 

1m Zolltarif vom Jahre 1906 und in den Vertragstarifen ist hinsichtlich 
des harten Holzes die bisherige Ungleichheit zwischen Gewichts- und Fest
meterverzollung dadurch soviel als moglich beseitigt, daB dasselbe besonders 
genannt und beim harten Rundholz 1 fm zu 900 kg, beim harten bearbeiteten 
Holz 1 fm zu 800 kg angenommen ist. Fur das weiche Holz (aIle Nadelholzer, 
Birke, ErIe, Linde, Pappel [auch Aspe], Weiden, RoBkastanie) ist das bisherige 
VerhiUtnis 1 fm = 600 kg auch fur die Zukunft beibehalten worden 1). 

Wiegt der Kubikmeter Nadelschnittholz nur 500 kg (Fichtenbretter), dann 
zahlt dasselbe bei der GewichtsverzoUung, wie sie beirn Bahntransport Regel 
ist, fUr den Kubikmeter einen geringeren Zoll als den, der im Zolltarif steht. 
Nachdem Allgemeinen Zolltarif betragt der Zoll fUr den Kubikmeter weichen 
Schnittholzes 7,50 M.; ist das Gewicht nur 500 kg, dann wird bei der Verzollung 
nach dem Gewicht der Kubikmeter tatsachlich nur mit 5.1,25 = 6,25 M. 
belastet. Dieses MiBverhaltnis nimmt mit der Hohe der Zollsatze zu. Bei 
einem Goldzuschlag von 3900% trifft im gegebenen Fane auf den Kubikmeter 
ein Zollbetrag von 300 M. nach der Kubikmeterverzollung, dagegen von nur 
250 M. nach der Gewichtsverzollung. Fur dieWagenladung von 15 Tonnen = 
30 Kubikmeter ergibt sich eine Differenz von 1500 M. ---, Wiegt der Kubikmeter 
nur 450 kg, dann berechnet sich nur ein Zoll von 4,5.1,25 = 5,625 M. und 
bei 3900% Goldzuschlag von 225 M.,d. s. 25% weniger. 

a) Wesentlich ist der Trockenheitszustand des Holzes. Aus diesem Grunde setzt der 
Haupttransport des Holzes auf der Bahn regelmallig erst yom Juli ab ein. 1m Handel 
spricht man daher auch -von Sommer. und Winterladung. 

Fichtenholz ist an sich leichter als Kieferllholz und troeknet rascher aus. 6sterreichische 
FichteBschnittware ist sehr leicht und wiegt durchschnittlich nur 450 kg je chm. 

Das Kiefernrundholz wird meistens in viel griinerem Zustande verfrachtet als Fichten
rundholz, weil es rasch verschnitten werden mull, wean es nicht blau werden soIl. Da es 
an sich spezifisch schwerer ist als Fichtenholz, wiegt der Festmeter mehr als 600 kg. Aus 
einer mir yom Verein ostdeutscher Holzhandler undHolziudustriellen zur Verfiigung ge
stellten Zusammenstelluag des Gewichts und Kuhikinhaltes von 100 Waggons Kiefern
rundholz - meist Doppelwaggons - ergiht sich fiir den Festmeter ein mittIeres Gewicht 
von 760 kg mit Schwankungen zwischen 600 und 833 kg. Hier ist also die Verzollung nach 
Festmetern vorteilhafter. . 

Buchenrundholz, das hisher nur in geringen Mengen eingefiihrt wurde, mull in frischem 
Zustande versendet werden. 

Von Bedeutung ist die Starke des Holzes. Schwaches Holz und geschnittenes Holz 
trocknet in gleicher Zeit besser aus wie starkes. Nadelschnittholz ist urn 20% leichter als 
Rundholz. 

b) Nach den yom Verein ostdeutscher Holzhiindler dem Reichskanzler im Jahre 1901 
zur Verfiigung gestellten Frachtausweisen fiir den Bezug geschnittenen und geheilten 
Holzes aus Galizien ergibt sich folgendes Gewicht: 

1) Der Forstwirtschaftsrat hatte 1900 fiir geschnittep.es und i:)eschlagenes Hob. d(l.fl 
Verhiiltnis 1 fm = 500 kg vorgeschlagep.. . . 
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Gewicht pro Festmeter Festmeter 
in kg pro Waggon 

Mittel Minimum Maximum Mittel 
Eichen 55 Waggon 970 563 1316 10,3 
Kiefem 195 " 600 478 794 16,7 
Fichten 7 " 535 498 562 18,7 
Erlen • 10 " 680 642 730 14,7 

Von den 195 Waggons Kiefernschnittware wiesen 71 ein Gewicht von iiber 600 kg 
(614-794) pro Festmeter auf, 124 von unter 600)qr (595-478); von letzteren nur 1 Waggon 
mit weniger als 500 kg • .Alle diese Zahlen sind auffaIlend hoch. - VgI. auch den Geschiifts
bericht des Vereins ostdeutscher Holzhiindler und HolzindustrieIler zu Berlin fiir das Jahr 
1900. Wohlau 1901. . 

c) In Frankreich sind fiir aIle Holzarten spezialisierte ZoIlgewichte fiir die Umrechnung 
in Kubikmeter festgesetzt. 

v. Bedeutung der Holzzol1e 1). 
Das Deutsche Reich kann sich aus Eigenem nicht nahren, nicht kleiden 

und seinen Nutzholzbedarf nicht decken. 
Die Holzbilanz ist passiv. Auch die allgemeine Handelsbilanz Deutsch

lands war vor dem Kriege stets passiv. 1m Jahre 1913 betrugder Einfuhrwert 
11,21 Milliarden, der Ausfuhrwert 10,20 Milliarden Mark. Die Zahlungs
bilanz war aber aktiv, weil auch die Einnahmen aus den deutschen wirtschaft
lichen Unternehmungen im Ausland, aus den fremden Wertpapieren und aus 
der Schiffahrt nach Deutschland flossen. Der deutsche wirtschaftliche Besitz 
im Ausland belief sich aUein auf 20 MiUiarden Mark; dessen Zinsen aHein deckten 
schon das Defizit der Handelsbilanz. Auf unabsehbare Zeit hinaus wird jetzt 
auch die Zahlungsbilanz negativ bleiben, weil uns die Auslandsanlagen durch 
unsere Feinde, obwohl Privateigentum, gestohlen wurden und dazu jetzt das 
fremde Kapital an den Inlandsuntemehmungen einen groBen Anteil nimmt. 

Um so dringender ist die Pflicht der deutschen Forstwirtschaft, die Pro
duktivitat des Waldes auf das hochstmogliche MaB zu steigem und die Pflicht 
der Volkswirtschaft, jede Holzverschwendung zu vermeiden. Jeder Festmeter 
Holz, der im Inland mehr produziert oder erspart wird, tragt zur Abminderung 
der deutschen passiven Handelsbilanz bei. 

Die. Produktionskraft jedes wirtschaftlichen Unternehmens hangt von 
dessen Rentabilitat abo Nur die Aussicht auf Gewinn steigert die Intensitiirt 
der Produktionsmittel und der Arbeitsaufwendung. In der langfristigen Forst
wirtschaft muB zudem die Hoffnung aut eine gute Zukunft sieher gesteUt sein. 
Was die Gegenwart versaumt, hat die Zukunft zu biiBen. Die moralische Ver
antwortung der Forstwirtschaft muB daher getragen sein von der Sorge £iir 
die ~om~enden Generationen. . 

Wenn dem so ist, hat die Forstwirtschaft berechtigten Anspruch auf den 
Schutz ihrer Erzeugnisse gegen den Wettbewerb des Auslandes in dem MaBe, 
als er durch zone erreicht werden kann und sich mit den Interessen der Volks
wirtschaft vereinbaren laBt. 

Sehutzzoll oder Freihandel sind wohl im politischenund offentliehen Leben 
immer opportune Schlagworter gewesen, der ernste Wirtsehaftspolitiker soUte 
sich aber von ihnen frei halten. Es ist sinnlos, grundsatzlich 'das SchutzzoIl
oder das Freihandelssystem zu verteidigen. Die Zollfrage ist keine Frage eines 
Wirtschaftssystems, sondem eineFrage der zeitlichen und ortlichen Zweck
miiBigkeit oder Notwendigkeit. Ein SchutzzoIl, der heute die Bliite eines Wirt-

1) Vgl. mein Referat auf der Versammlung des Deutschen Forstvereins zu Wiesbaden 
1900 und meine Darlegungen ebenda in Trier 1913. 
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schaftszweiges herbeifiihrt, kann kurze Zeit darauf unter veranderten Ver
haltnissen dessen Ruin bedeuten. Je mehr die eigene Wirtschaft eines Volkes 
mit der Weltwirtschaft verflochten ist, um so plotzlieher und raseher kann ein 
Aufbau oder Abbau von Zollen geboten sein. 

Die Erschiitterung der Weltwirtschaft durch die Folgen des Krieges hat 
vorlaufig die Wirkung, daB jeder Staat sich mit einem Zollgiirtel umgibt schon 
um der Einnahmen willen. Dadurch wird die Zollfrage zum Kampf und zur 
Kraftprobe zwischen den Landern der' Welt. Weiterhin aber wird dadurch 
die Freiheit der Staaten in der Ausgestaltung ihrer Zolle wesentlich einge
schrankt. 

Der Austausch der Giiter unter allen Nationen der Welt ohne jedes Zoll
hindernis, also der absolute Freihandel, wiirde einen Idealzustand an mensch
licher Selbstlosigkeit und Verbriiderung voraussetzen, wie ihn zwar einzelne 
Menschen haben konnen, aber nicht die Masse der in einem groBen Wirtschafts
korper vereinten arbeitenden und besitzenden Menschen. 

Die deutschen HolzzolJe bildeten bisher einen integrierenden Bestandteil der 
Zollgesetzgebung und waren wiediese ein AusfluB der in einzelnen Zeitperioden 
herrschenden wirtschaftlichen Zustande. Ais im Jahre 1865 in Deutschland 
der Freihandel fiir zweckmitBig gehalten wurde, fielen auch die Holzeinfuhr
zolle, und als dann 1879 zum Schutz gegen die Konkurrenz des Auslandes die 
Einfiihrung von Zollen sich als notwendig erwies, wurden die Holzzolle "in 
Konsequenz der Zolle auf Zerealien und andere Erzeugnisse der Landwirtschaft" 
(Motive) ebenfalls wieder eingefiihrt. Eine isolierte Stellung haben also die 
Holzzolle im Handelssystem niemals eingenommen und werden sie voraus
sichtlich auch' niemals einnehmen. 

Die Holzzolle hatten seit ihrer Wiedereinfiihrung im Jahre 1879 in erster 
Linie den Charakter eines Schutzzolles zugunsten der deutschen Waldwirt
schaft. Durch dieselben solI die Rentabilitat der Waldwirtschaft gehoben 
werden, sei es, daB das fremde Nutzholz infolge des Zolles iiberhaupt vom 
deutschen Markt zuriickgedrangt werde und durch die hierdurch veranlaBte 
starkere Nachfrage nach inlandischem Nutzholz die Holzpreise in die Hohe 
gehen, sei es, daB das Ausland wenigstens auBerstand gesetzt werde, sein Holz 
zu Schleuderpreisen innerhalb der deutschen Zollgrenzen abzusetzen und damit 
auch die Preise der heimischen Produktion zu driicken. 

Vom forstwirtschaftliehen Standpunkt aus wird man an dem Schutzzweck 
der Holzzolle auch in Zukunft festhalten miissen. Aber die neue Wirtschafts
welt, die durch den Krieg geschaffen wurde, hat den Zweck und die Bedeutung 
der Zolle iiberhaupt auf ein anderes Niveau gestellt. Bisher hat man nur 
zwischen Schutz- und Finanzzoll unterschieden. Letzterer solI dem Staat 
Einnahmen bringen, wobei es dahin gestellt bleibt, ob der inlandische Ver
braucher oder das Ausland den Zoll tragt. Die Belastung des Verbrauchers 
sollte jedenfalls nicht der Zweck des Finanzzolles sein, wenn sie auch tatsachlich 
in der Regel die Folge ist; 

In Zukunft muB dem Zoll auch der Charakter einer Steuer, die Deutsch
land von dem auslandischen Produzenten erhebt, zugemessen werden. Dal'o 
Holz war vor dem Kriege von den Steuern iiberall nur mit geringen Betragen 
belastet, auch von der einschneidendsten Steuer,qer progressiven Einkommen
steuer. Diese VerhaltiJisse haben sich nunmehr von Grund aus geandert. Die 
Steuerquote, die auf den Festmeter Holz jetzt trifft, macht einen sehr erheb
lichen Teil seines Wertes aus. Dabei kann der Waldbesitzer, teilweise auch die 
Holzindustrie. die Steuer auf den· Konsumenten nur ausnahmswei'le abwalzen. 
Wiirde auslandisches Holz zollfrei nach Deutschland eingehen, dann wiirde 
Deutschland damit Steuern an das Ausland bezahlen. Sonte aber das aus-
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Iandische Holz um den Steuerbetrag billiger sein, dann wiirde es um diesen 
die inlandischen Holzpreise driicken und den inlandischen Holzproduzenten 
noch mehr belasten. 

Unter den fiir Deutschland jetzt gegebenen Verhaltnissen kommt es aller
dings nicht bloB auf die indirekten Wirkungen der Zolle an, sondern auch auf 
die Erzielung von Zolleinnahmen. Die Unterscheidung zwischen Schutz-, 
Finanz- oder Steuerzoll hat nur mehr akademische Bedeutung. Auch die 
Schutzzolle haben finanziellen Charakter. 

Der Ertrag der Holzzolle stand unter den Zollertragen der iibrigen Waren an 
4.-6. Stelle (Getreide, Kaffee, Tabak, mineralische Ole, Wein, Holz). Er betrug in 
Millionen Mark: 

1885-1891 5,1; 6,9, 8,9, 10,5, 13,4, 13,1, II,8. 
1892-1905 12,5, 12,3, 10,6,10,6,12,6,15,6,17,9,18,9,19,8,16,9,16,4,19,8, 20,4, 21,3. 
1906-1913 21,0, 20,4, 17,8, 18,2, 19,0, 19,9, 20,6, 18,4. 

Von 1909-1913 lieferten die Holzzolle zu dem gesamten Zollertrag 2,1-2,4%. 
Der tJbergang vom Freihandel zum Schutzzollund der umgekehrte Vorgang 

vollzieht sich immer unter schweren Kampfen. Daher wurde auch die Holz
zollftage vor dem Jahre 1879 und dann wieder bis zum Jahre 1885 viellebhafter 
in der Offentlichkeit diskutiert als spater. 1m HinbHck auf die eng ver
schlungenen Handelsbeziehungen zwischen dem In- und Auslande und die Viel
heit der Personen, welche entwooer bei der Erzeugung oder beim Verbrauch 
oder bei der Vermittlung des Holzes im Handelsverkehr interessiert sind, er
scheint es von vornherein begreiflich, daB ein Zolltarif, welcher alle Leute be
friedigt, nicht festgesetzt werden kann. Bei jedem Schutzzoll auf bodenwirt
schaftliche Erzeugnisse stehen sich Produzent und Konsument als direkteste 
Gegner gegeniiber. Der Waldbesitzer sucht durch moglichste Unschadlich
machung der fremden Konkurrenz hohe Holzpreise zu erzielen, der Holz
konsument durch reiche Zufuhr moglichst billig zu kaufen. Zwischen diesen 
steht eine ganze Reih"e von Interessenten (Holzindustrielle, Holzhandler, 
Handelsplatze an den Zollgrenzen usw.), die aus GeschaItsriicksichten bald der 
Zollfreiheit, bald dem Schutzzoll fiir alIe Holzer oder nur fUr bestimmte Sorti
mente das Wort reden. Die Sageindustrie wiinscht keinen RundholzzolI, aber 
einen hohen Schnittholzzoll, der Schnittholzhandler einenZolltarif im um
gekehrten Sinne usw. Auch das Interesse der Forstwirtschaft selbst an den 
HolzzolIen ist innerhalb Deutschlands verschieden (Exportstaat Bayern und 
Importstaat"" Sachsen). 

Die Wirkung der Holzzolle auf die Rentabilitat der deutschen 
Waldwirtschaft dad nicht iiberschatzt werden. Die HolzzOlle bilden 
gewiB ein beachtenswertes Mittel zur Herstellung eines gesunden Gleichgewichtes 
zwischen der inlandischen Holzproduktion und der auslandischen, mit billigeren 
Holzpreisen und niedrigeren Arbeitslohnen arbeitenden Konkurrenz, allein die 
Erfiillung aller Wiinsche darf der Waldbesitzer vom Holzzoll nicht erhoffen. 

Zunachst ist das Ausland beim Holz mehr wie bei anderen bodenwirtschaft
lichen Erzeugnissen in der Lage, die Zollbelastung durch entsprechend billig 
gestellte Waldholzpreise wieder auszugleichen, also den Zoll ganz oder teilweise 
selbst zu tragen. 

Dann ist die Holzeinfuhrfrage mehr eine }~racht- als eine Zollfrage. Bis 
auf Osterreich steht allen Deutschland mit Holz versorgenden Landern der 
Wasserweg zur Verfiigung, der billiger ist als der Eisenbahnweg und die Zoll
bela stung ganz oder teilweise auf sich nehmen kann. Die jeweilige Hohe der 
Seefrachtsatze beherrscht den ganzen iiberseeischen Holzmarkt. Die auf den 
BahntransFort angewiesenen Kontinentalstaaten konnen durch die Erniedrigung 
der Eisenbahntarife die Zollwirktmg abschwachen, wie es da!:l alte Osterreich in 
ausgiebiger Weise getan hat. 
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Nach den friiheren Handelsvertragen muBte das tiber die deutsche Zoll
grenze eingefuhrte Holz auf den deutschen Eisenbahnen und Wasser
straBen zu denselben Tarifsatzen befordert werden wie das inlan
dische Erzeugnis. Nur gegeniiber den eingefiihrten Waren skandinavischen 
und amerikanischen Ursprunges waren die Eisenbahntarife nicht gebunden. 
Tatsachlich wurden auch gewisse amerikanische und andere exotische Holz
sorten bis zum 1. April 1912 auf den deutschen Eisenbahnen hoher tari£iert 
als das mitteleuropaische Holz. Eine Differenzierung zwischen ausIandischem 
und inlandischem Holz ist in Zukunft schon durch den Friedensvertrag praktisch 
unmoglich geworden. Dieser Zustand hat den groBen Nachteil, daB aIle Tarif
herabsetzungen auch dem ausIandischen Holze zugutc kommen und dasselbe 
noch in erhohtem MaBe anlocken. Dieselben bilden daher immer ein zwei
schneidiges Schwert, und die Durchfiihrung zweckentsprechender Tarifreformen 
fiir den inlandischen Holzverkehr scheiterto bisher groBtentoils an dieser Tat
sache. . Auch in dem Kampf um das Sein oder Nichtsein der WasserstraBen 
spielte bekalllltlich bisher. die. Furcht vor der auslandischen Konkurrenz die 
Hauptrolle. 

Wiirde es moglich gemacht werden konnen, die Eisenbahntari£e und Wasser
straBenabgaben fiir auslandisches Holz belie big hoher festzusetzen wie jene 
fiir inlandisches Holz, dann brauchte das Deutsche Reich iiberhaupt keinen 
Holzzoll. Und es ware damit der groBe Vorteil erreicht, den Holzimport zeitlich 
und ortlich ganz nach Bediirfnis regulieren zu konnen. Der Zoll ist an allen 
deutschen Grenzen der gleiche; or wird nach gleichen Grundsatzen erhoben 
beim Eingang des Holzes nach Bayern, welches selbst Holzexportland ist, wie 
beim Dbertritt nach dem holzbediirftigen Sachsen. Mit differenzierten Eisen
bahntarifen kOllllte man immer und iiberall helfend eingreifen, wann und wo 
es nottut, sowohl den Bediirfnissen der Industrie wie den Forderungen der 
Waldbesitzer in gleichem MaBe gerecht werdend. 

Die starkste Macht aber ist jetzt die Valuta geworden. Valutaschwache 
Lander kOllllen von valutastarken nur mit Dberteuerung der Produkte kaufen. 
Je nachdem sich fernerhin die deutsche Wahrung zu der der einzelnen Staaten 
mit HolziiberschuB stellen wird, werden sich auch die Bezugsquellen fUr das 
auslandische Holz verschieben. 

Die Zolle auf die Erzeugnisse der Landwirtschaft und Forst
wirtschaft diirfen nicht yom gleichen Gesichtspunkt aus beurteilt 
werden. Zwischen der forstlichen und landwirtschaftlichen Produktion be
stehen nicht bloB technisch, sondern auch wirtschaftlich so erhebliche Unter
schiede, daB die Forstwirtschaft auf vollige Gleichberechtigung mit der Land
wirtschaft einerseits und besondere wirtschaftliche Beurteilung andererseits 
vollen Anspruch erheben kann. 

a) Die forstliche Produktion ist in Deutschland jahrlich so ziemlich 
immer die gleiche. Auch beziiglich der Nutzholzausbeute werden wir nachstens 
auf dem unter den gegenwartigen Waldverhaltnissen hochstmoglichen Punkt 
angelangt sein. Mehranfalle in£olge von Kalamitaten werden wenigstens in 
den Staats- und Gemeindewaldungen, die hier als Regulatoren wirken, bis zu 
einem gewissen Grad durch geringeren Einschlag wieder ausgeglichen. Auch 
die Qualitat des jahrlichen Einschlages ist im groBen und ganzen immer die 
gleiche. Das MaB des Bedarfes an.auslandischem Holze hangt lediglich von dem 
Bliihen oder Darniederliegen der Industrie und des wirtschaftlichen Lebens abo 
Daher ist und bleibt die Holzeinfuhr ein Wertmesser fiir den Zustand der inneren 
wirtschaftlichen Verhaltnisse. Die landwirtschaftlichen Krisen der fruheren 
Zeit sind an der Forstwirtschaft spurlos voriibergegangen, nicht aber die in
dustriellen Krisen. 
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Beziiglich der landwirtschaftliohen Produkte ist die Sachlage anders. 
Der Nahrungsbedarf pro Kopf ist - innerhalb kiirzerer Perioden wenigstens
im Durchschnitte derselbe. Der Gesamtbooarf in absoluter Menge nimmt 
zu wie die BevOlkerungsziffer. Ob wir zur Erganzung der inlandischen Pro
duktion jahrlich mehr oder weniger aus dem Auslande zukaufen miissen, hangt 
von dem Ausfall der Ernte ab, deren Ertragnis eben jahrlich sowohl nach 
Qualitat wie nach Quantitat schwankt. Die groBere Einfuhr an landwirtschaft
lichen Produkten ist daher nicht ein Zeichen wirtschaftlichen Aufschwunges, 
sondern die Folge schlechter Ernten und einer damit zusammenhangenden 
miBlichen Lage der Landwirtschaft. 

b) Fiir die landwirtschaftlichen Produkte gibt es einen Weltmarktpreis, 
der ein AusnuB der Ergiebigkeit der Ernte in allen dasselbe Produkt bauenden 
Landern ist. Die lokalen Preise hangen von denselbenab und differieren im 
groBen und ganzen nicht sehr viel. In der Forstwirtschaft hat sich bis jetzt 
ein einheitlicher Weltmarktpreis auch fiir die qualitativ vergleichbaren Holzer 
nicht herausgebildet, weil die geographischeLag~ der Produktionsorte und die 
Verschiedenheit der Produktionsbedingungen zu verschieden sind. AuBerdem 
sind auch ~ie Holzqualitaten zu verschiedenartig. Die Unterschiede der Holz
preise sind schon in den verschiedenen Gegenden Deutschlands viel groBer 
am die der Getreidepreise (s. S. 45). 

c) Die Landwirtschaft kann jahrlich nicht mehr auf den Markt bringen als 
das, was jahrlich wachst. Andererseits muB. sie jahrlich ernten und verkaufen, 
was produziert ist, ohne Riicksicht auf die Hohe der Preise. Aufspeicherung 
von Vorraten auf tangere Zeit ist unmoglich. Eine geordnete Forstwirtschaft 
kann zwar auch nicht mehr bieten als jahrlich zuwachst. Aber sie ist auch 
nicht gezwungen, den jahrlichen Ertrag zu nutzen; sie kann ihn aufspeichern, 
kann zuwarten, Vorrate ansammeln. 1m FaIle der Not, wie im Kriege, kann sie 
mehr bieten als zuwachst, indem sie aus dem Vorratskapital schopft, welches 
die jahrliche Rente hervorbringt. 

d) In der Forstwirtschaft, die arbeitsextensiv ist, spielt die Arbeiterfrage 
eine geringere Rolle wie in der Landwirtschaft. 

e) Die Forstwirtschaft kann sich nicht von einem Jahr auf das andere den 
veranderten Marktkonjunkturen anpassen in bezug auf die Nachzucht ihrer 
Produkte wie die Landwirtschaft. Wahrend daher in der Landwirtschaft der 
Zollschutz eine unmittelbare Wirkung auf die Intensitat und Wahl der Fruchtart 
ausiiben kann, fehlt der Forstwil'tschaft d~ Beweglichkeit. 

f) Zweifellos ist, daB der KOllsument durch Nutzholzzolle ungleich weniger 
belastet wird als durch die Zolle auf landwirtschaftliche Produkte. Nament
lich lastet auf den Holzzollen nioht wie auf den LebensmittelzoUen das Odium 
der Bedriickung der armeren Bevolkerung. 

Danckelmann (NutzholzzOlIe 121) hat naQhgewiesen, daB der Holzverbrauch zur 
ersten Einrichtung einer Arbeiterfamilie 0,66 fm Bretter Oder auf· Rundholz umgerechnet 
1,1 fm Rundholz betriigt. Hierfiir b~echnete sich bei den 1892er Zollsiitzen ein Rohholz
zoll von 1,32 M. und ein Bretterzoll von 3,17 M. Es geniigte also ein Tagelohn, um die 
Zollbelastung, die der Ar"beiter fiir sein ganzes Leben einmal zu tragen hat - unwr der 
Voraussetzung, daB der Zoll wirklich ganz auf den Konsumenwn abgewaIzt wird - auf
zubringen. 

VI. Griinde fUr nnd gegen den Holzzoll. 
Die Wirkungen einer auf veranderten Grundlagen aufgebauten Handels

politik lassen sich vor Beginn derselben nicht mit Sicherheit voraussagen. 
lnsofern haben die streitenden Parteien leichtes Spiel, weil jede derselben ihren 
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Standpunkt mit mehr oder weniger unbewiesenen Behauptungen zu decken 
sucht und mangels eines aktuellen Gegenbeweises auch decken kann. Von 
diesem Gesichtspunkte aus sind auch die folgenden, in die ersten ~chutzzon
zeiten zuriickreichenden Griinde zu beurteilen, welche die Freihandler und 
Schutzzollner zur Deckung ihres Programmes in die Wagschale legten 1). Eine 
Reihe derselben ist durch die bessere Erkenntnis der wirklichen Sachlage im 
Laufe der Zeit hinfallig geworden. Und dann darf man auch nicht vergessen, 
daB in den Zollkampfen von 1878 bis 1885 die Beantwortung der Frage, ob 
die Zollbelastung der Holzeimuhr wirklich notwendig und yom volkswirtschaft
lichen Standpunkte aus ratlich ist, ungleich schwieriger und unsicherer war als 
gegenwartig. Es fehlte damals an einer zuverlassigen auf langere Zeitraume 
zuriickreichenden Handelsstatistik. Man konnte nicht ahnen, ob der enorme 
wirtschaftliche Aufschwung in Mitte der 70er Jahre und der rasch folgende 
Niedergang normale wirtschaftliche Erscheinungen waren und wie sich die 
Dinge weiter entwickeln werden. Endlich war man sich iiber die Leistungs
fahigkeit der deutschen Waldwirtschaft noch vollstandig im unklaren, ebenso 
iiber die Leistungsfahigkeit und die Entwicklung der Eisenbahnen (Tarife, 
Kleinbahnen). Auch die wesentliche Unterstiitzung, welche die Forstwirtschaft 
durch den sich immer mehr steigernden Verbrauch von Papier- und Grubenholz 
erfahren hat, konnte in den 70er Jahren noch nicht vorausgesehen werden. 

1. Griinde gegen den Holzzoll. 
1. Zollbelastung von Rohstoffen sei von Ubel, weil durch die dadurch ein

tretende Verteuerung derselben, hier des Holzes, die Exportindustrie und der 
Zwischenhandel geschiidigt werden. 

Eine kiinstlich hervorgerufene Uberteuerung von Rohstoffen ist gewiB 
volkswirtschaftlich schiidlich. Eine solche wurde durch die bisherigen Zolle 
beim Nutzholz aber nicht veranlaBt. 

2. Das in Deutschland erzeugte Holz sei der Menge nach unzureichend und 
der Qualitat nach ungeniigend. 

Ersteres Argument ist zutreffend, letzteres nicht fUr die Massenverbrauchs
holzer. Das nordische Kiefernholz ist z. B. besser als das einheimische. 

3. Die Eigenschwere des Holzes sei ein geniigendes Schutz mittel gegen zu 
groBe Einfuhr. 

Wie der bisherige Verlauf der Holzhandelsbewegung zeigt, trifft diese Unter
stellung nicht zu. Wassertransport und Eisenbahntarifpolitik gleichen alIe 
natiirlichen Hindernisse aus. 

4. Da durch die "Raubwirtschaft" der importierenden Lander die Holz
vorrate bald erschopft wiirden, gehe die Einfuhr von selbst zuriick. Auch werde 
das Ausland mit wachsender Bevolkerung und Industrie sein Holz selbst ver
brauchen. 
. Wenn man warten wollte, bis dieser Zustand" wirklich eintritt, diirfte man 

auf viele Generationen hinaus keinen Holzzoll erheben. Inzwischen konnte 
die deutsche Waldwirtschaft vollstandig zugrunde gerichtet sein. Die voU
standige ErschOpfung der auslandischen Holzvorrate wiirde iibrigens fUr Deutsch
land ein nationales Ungliick bedeuten. 

5. Hohe Holzpreise im Inlande verursachten Ubernutzung und Wald
abschwendung. 

1) VgL Danckelniann, Die deutachen Nutzholzzolle. Berlin 1883. - Lehr, Die 
deutachen Holzzolle und deren ErhOhung. Frankfurt 1883. - Lehr, Die neuen deutschen 
Holzzolle in Suppl. V der Jahrb; fiir Nationalokonomie u. Statistik. Selbstandigerschienen 
Jena 1880. 
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Diese Argumentation ist in dieser Allgemeinheit nicht haltbar. DaB ein 
Gut, welches seinem Besitzer viel einbringt, von diesem besser gepflegt und 
sorgsamer behiitet wird," ist schon in der wirtschaftlichen Natur des Mensehen 
begriindet. Wenn der Waldbesitzer sein Holz nur zu niedrigen Preisen ver
kaufen kann, wird er bestrebt sein, den Wald auszustocken und Landwirtsehaft 
zu treiben. Und umgekehrt regen hohe Holzpreise zu Neuaufforstungen an. 
Dieser letztere ProzeB hat sich gerade in der Vorkriegszeit voHzogen. - Braucht 
der Waldbesitzer 4000 M. Bargeld,dann muB er bei einem durchschnittlichen 
Holzpreis von 10 M. pro fm 400 fm nutzen, betragt aber der Holzpreis 20 M. 
pro fm, dann geniigen 200 fm. 

Ubemutzungen und Abholzungen in groBerem MaBstabe ohne Riicksicht 
auf die Zukunft bilden die regelmaBigen Begleiterscheinungen allgemeiner 
wirtschaftlicher Krisen, namentlich von solchen in der Landwirtschaft, und 
unsolider Spekulationszeiten. Wenn es dem Grundbesitzer schlecht geht, greift 
er auf seine Sparkasse, den Wald, zuriick, mogen die Holzpreise hoch oder 
niedrig sein. Richtig ist, daB hohe Holzpreise das Geschaft der sog. Giiter
schlachter erleichtern. 

6. Der HolzzoH begiinstige den GroBgrundbesitz auf Kosten der Gesamtheit 
des Volkes und vor aHem des kleinen Mannes. 

Es ist richtig, daB die groBeren Grundbesitzer, zu denen hier auch der Fiskus, 
die Gemeinden und Stiftungen zahlen, den Hauptvorteil aus dem HolzzoH 
ziehen. Es gibt aber in Deutschland sehr viele waldbesitzende kleine Bauem, 
die ihr Holz nicht in der eigenen Wirtschaft aufbrauchen, sondem verkaufen 
und in Zeiten der Not und vermehrten Geldbedarfes verkaufen miissen. AuBer
dem ist aber hervorzuheben, daB auch der GroBgrundbesitzer als Urproduzent 
ein Recht auf den Schutz seiner Erzeugnisse gegen die auslandische Schleuder
konkuTI'enz hat. 

7. Kiinstlich hinaufgeschraubte Holzpreise hatten die vermehrte Verwendung 
von SUTI'ogaten (Eisen, Stein usw.) zur Folge. 

Dazu ist zu bemerken, daB Holz fiir sehr viele Verwendungszwecke un
ersetzbar ist und daB ein Land urn so mehr Holz verbraucht, je groBer der 
Verbrauch von Eisen und Stein ist. 

2. Grullde fur den Holzzoll. 
1. Durch Erschwerung der Holzeinfuhr werde die Rentabilitat der heimischen 

Forstwirtschaft gehoben. 
Die Beurteilung dieses Grundes ergibt sich aus dem friiher Gesagten. 
2. Niedrige Holzpreise hatten Waldausstockung und Vemachlassigung der 

Waldwirtschaft zur Folge und drangten in Notjahren zur Ubemutzung (s. 
oben). 

3. Deutschland konne seinen Holzbedarf durch eigene Produktion be
friedigen. 

Dieses Argument ist zweifellos unzutreffend. 
4. Die Produktionsbedingungen der deutschen Waldwirtschaft seien un

giinstjger wie die des Auslandes; dieses habe geringere ArbeitslOhne und Trans
portkosten, schopfe aus aufgespeicherten VOTI'aten und konne das Holz auch 
zu niedersten Preisen liefem. 

Diese Griinde sind zutreffend. Wenn dagegen oft noch hinzugesetzt wird, 
daB der deutsche Waldbesitzer die gesetzliche Pflicht der Walderhaltung habe 
und auBerdem noch besonders durch die Schutzwaldgesetzgebung eingeengt 
werde, so ist dem entgegenzuhalten, daB aile europaischen Exportstaaten 
nunmehr Forstpolizeigesetze haben und andererseits gerade in Deutschland 
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der groBte Teil der Privatwaldungen bisher weder gegen Rodung noch Ver
wiistung geschiitzt war. 

5. Schutz fiir die nationale Arbeit: niedere Waldrente bedinge niedere Lohne. 
Die Einfuhr von zugerichtetem Heilz bringe den deutschen Arbeiter um die 
Arbeitsgelegenheit und schadige die Sageindustrie. 

VII. Die Gestaltnng der Holzzolle. 
Die Hohe der fiir die Forstwirtschaft notwendigen Holzzolle kann nur nach 

deren Wirkung als Schutzzoll beurteilt werrlen. Der Finanzzoll Iindet seine 
obere Grenze in jener Hohe, von der ab die Versorgung der inlandischen Volks
wirtschaft mit auslandischem Holz unmoglich wiirde und der Fehlbetrag 
zwischen inlandischer Erzeugung und Bedarf nicht mehr gedeckt werden konnte. 

Durch die bisherigen Vertragszolle wurde die Holzeinfuhr nicht zuriick
gedrangt, sie ist vielmehr ungeachtet aller Zolle stets gestiegen. Aber auf die 
Holzpreise wirkten sie insofern giinstig, als sie das Ausland hinderten, mehr 
Holz nach Deutschland zu senden als dessen jeweiliger Bedarf war. Dadurch 
wurde erreicht, daB die natiirliche Preissteigerung, welche der Waldbesitzer 
als Folge des Mehrverbrauchs von Holz seitens der holzverarbeitenden 1ndustrie 
erwarten konnte, durch iibermaBiges auslandische~ Angebot nicht hintangehalten 
wurde. Die Holzzolle haben also auf die Holzpreise weniger direkt erhohend 
als ausgleichend gewitkt und einen unnatiirlichen Preisriickgang verhindert. 
Wiirden die Holzzolle aufgehoben, dann wiirde Deutschland durch die im Aus
lande mit groBem Kapital gegriindeten Holzhandelsgesellsehaften mit Holz, 
namentlieh mit bearbeitetem, iiberschwemmt werden und ein allgemeiner 
Preisdruck ware die nachste Folge. 

Die Zollbelastung erhOht das Risiko des 1mporteurs. Wenn in flauen Ge
schaftszeiten die Verkauflichkeit des eingefiihrten Holzes in Frage gestellt 
ist, dann wirkt der Zoll am driickendsten. Da der Zollbetrag sich gleich bleibt, 
belastet er den 1mporteur um so starker, je tiefer die inlandisehen Holzpreise 
stehen. Hohe Holzpreise dagegen locken das fremde Holz an. Das Fallen un.d 
Steigen der Nutzholzeinfuhr lauft daher mit dem Sinken und Steigen der in
landisehen H;olzpreise vollstandig parallel. Wiirde mehr Holz eingefiihrt werden 
als man jewMls braucht, dann miiBte ein Zuriickgehen der Holzpreise die Folge 
sein. 

Angesichts dieser regulierenden Wirkung der Holzzolle hat daher der Wald
besitzer von einer Zunahme der Holzeinfuhr nicht unter allen Umstanden 
Schlimmes zu befiirchten. 1m Gegenteil, es ist die zunehmende Holzeinfuhr 
bei hohen und steigenden inlandischen Holzpreisen ein erfreuliches Zeichen 
wirtschaftlichen Aufschwunges. Ein Riickgang der Holzeinfuhr ist gleieh
bedeutend mit einem Riickgang der 1ndustrie und des gesamten wirtschaft
lichen Lebens. 

Wenn die deutsche Forstwirtschaft den inlandischen Holzbedarf durch 
eigene Produktion nicht deeken kann,dann verbieten sich Holzz6lle von einer 
Hohc, welehe die Einfuhr ausschlieBen oder doeh wesentlich ersehweren (Pro
hibitivzolle), von selbst. Andererseits darf der Waldbesitz und die Holzindustrie 
der auslandischen Konkurtenz nicht schutzlos oder doch nicht geniigend ge
schiitzt preisgegeben werden. Die Zollpolitik ist daher auf eine mittlere Linie 
angewiesen. 

Von groBer Bedeutung ist die Dauer der Festlegung der Zollsatze. Lang
fristige Handelsvertrage, die vor dem Kriege von Handel und Gewerbe mit 
Recht gefordert wurden, kommen vorlaufigkaum mehr in Frage, da sich der 
Gang der wirtschaftlichen Entwicklungen lind Dberraschungen nicht iibersehen 
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laBt. Steigende Holzpreise schwachen die Zollwirkung ab, sinkende erhOhen 
sie. Um ailen Zufallen gegeniiber geriistet zu sein, sollten daher die Holzzolle 
innerhalb der moglichen Grenzen um so hohergegriffen werden, auf je langere 
Zeit ihre Geltung festgelegt ist. 

Die Vertragszolle von 1906 waren zu nieder. Wenn sich daraus keine direkten 
ungiinstigen Folgen fiir die Forstwirtschaft ergaben, so war dies dem Umstand 
zu verdanken. daB die Zeit von 1907-1913 eine giinstige wirtschaftliche Kon
junktur aufwies, die Holzpreise der Exportstaaten von 1906 ab plotzlich stiegen 
und gegen Ende der Periode· auch die Seefrachten. 

1. Rohmhzholz (Rundholz). 
Der Zoll betrug und betragt 

je dz je Festmeter 
weich hart 

1879-1885 0,10 0,60 0,60 M. 
1885-1906 0,20 1,20 1.20 M. 
1906-1921 0,12 0,72 1,08 M. 

1921 0,20 1,20 1,80 M. 
1922 0,12 0,72 1,08 M. 

Seit dem 3. August 1919 besteht der Goldzuschlag. 
Wenn der Schutzzoll auf Rohnutzholz wirksam sein soil, muB er eine Hohe 

haben, die den Preis des Holzes merklich belastet. Der Zoll nimmt damit den 
Charakter eines Wertzolles an. Einen anderen Anhaltspunkt fiir seine Fest
setzung gibt esnicht. Denn der Preis des Holzes richtet sich nicht nach seinen 
Produktionskoste.n, sondern nach Angebot ~nd Nachfrage. Weil der Rohholz
zoll die Grundlage fiir die Zolle auf das verarbeitete Holz bildet, sollte er auch 
von diesem Gesichtspunkte aus unter einen noch wirksamen Betrag nicht 
herabgesetzt werden. 

Der Rundholzzoll hat den Zweck, die Einfuhr minderwertiger Holzer zu 
erschweren und in Jahren wirtschaftlicher Stagnation einen weiteren Preisdruck 
durch das auslandische Rundholz zu verhindern. Dieser Zweck wird schon 
durch einen verhaltnismaBig geringen Zoll erreicht. Ein hoher Rundholzzoll, 
der die Zufuhr auch in den Zeiten starken Inlandsbedarfes wesentlich erschweren 
wiirde, ware volkswirtschaftlich schadlich. Die Holzindustrie Ostdeutschlands 
kann das russische Rundholz und jetzt das der Randstaaten, die sachsische, 
siiddeutsche und rheinische Sitgeindustrie das osterreichische Rundholz bzw. 
jetzt das der Nachfolgestaaten nicht entbehren. Ein groBer Teil der bayerischen 
Sageindustrie ist auf den Bezug von Rundholz aus Oberosterreich, Salzburg, 
Tirol und Bohmen angewiesen, die Existenz vieler mittlerer und kleiner Sage
betriebe ist darauf begriindet. 

Die Gebiete des friiheren Zarenreiches und der friiheren osterreich -ungarischen 
Monarchie werden nach wie vor die fast ausschlieBliehen Lieferanten Deutsch
lands flir Rundholz sein. 1m alten RuBland hatte.bis zum Krieg die Sageindustrie 
einen starken Aufschwung genommen. Man sprach sogar fiir den neuen Handels
vertrag von einem Ausfuhrzoll auf Rundholz. 1m SehluBprotokoll zum deutsch
russisehen Zusatzvertrag von 1904 hatte die russische Regierung die Verpfliehtung 
iibernommen, wahrend der Dauer des Vertrages weder Ausfuhrzolle auf rohes 
oder behauenes Holz einzufiihren noeh die Ausfuhr derartigen Holzes zu ver
bieten. Erschwerungen des Rundholzexportes forderten aueh die osterreiehischen 
Holzindustriellen. Wie die Dinge sich aueh weiter entwickeln mogen, so wird 
man mit Sicherheit damit reehnen miissen, daB friiher oder spater der Bezug 
von Rohholz aUB den russisehen und osterreichisehen Gebieten auf Sehwierig-
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keiten stoijen wird, weil auch hier das Bestreben herrscht, das Holz im eigenen 
Lande zu verarbeiten. Durch die Ausfuhr von Halbfabrikaten gewinnen diese 
Lander auch einen weiteren Markt als durch ·die Ausfuhr von Rundholz. 

Der vom Jahre 1906 ab giiltige Rundholzzoll von 0,12 M. je dz war als zu 
nieder praktisch gegenstandslos. Fiir kiinftige Handelsvertrage empfiehlt sich ein 
Zoll von 0,40-0,50 Goldmark je dz = 2,40-3 M. je fm fiir Nadelholz, voraus
gesetzt, daB sich das Preisniveau des mitteleuropaischen und nordischen Holz
marktes in Goldwahrung iiber den 21/ 2£achen Betrag der Vorkriegszeit nicht 
erhebt. Man wird daran festhalten miissen, daB der Rundholzzoll 5-7 % 
des Holzwertes an der Zollgrenze nicht iibarschreiten soil. 

Eine Differenzierung des Zolles fUr schwaches und starkes Holz macht 
zolltechnische Schwierigkeiten und ist im Hinblick auf die wenigstens zur Zeit 
bestehenden hohen Frachtkosten kaum notwendig, weil dieselben auf dem 
geringwertigen Nutzholz - abgesehen von Papier- und Grubenholz - besonders 
stark lasten und auBerdem der gleiche Zoll fUr alles Rundholz vom Werte des 
billigeren Holzes einen hoheren Prozentsatz ausmacht als vom Werte des 
teuereren. 

Fur das harte Holz kann derselbe Gewichtszoll gelten wie fUr das weiche, 
da wegen des hoheren Gewichts auf den Festmeter ein hoherer Zoll trifft. 

Zu beachten ist, daB die Preise des Rohholzes im Walde in den verschiedenen 
Produktionsgebieten der Welt sehr weite Unterschiede aufweisen und ein welt
wirtschaftlicher Rohholzpreis sich niemals herausbilden kann. Beim SchniUholz 
dagegen isteine Annaherung der Preise im Weltverkehr eher moglich. 

Der Rohholzzoll betrug von den flir das eingefiihrte Holz festgesetzten Werten in 
Prozenten: 

1879-1885 1,8 bis 3. 
1886-1891 8,0, 8,0, 7,3, 6,7, 6,7, 6,7. 
1892-1905 6,3, 5,7, 6,1, 5,7, 5,3, 4,7, 4,4, 5,0, 6,9, 8,3, 7,1, 7,1, 7,1,6,3. 
1906-1913 3,8, 3,7, 3,8, 3,8, 3,6, 3,4, 3,2, 3,2. 

2. Schnittnutzholz. 
Der Zoll betrug und betragt 

je Kubikmeter 
weich hart je dz 

1879-1885 0,25 1,50 1,50 l\L 
1885-1892 1,00 6,00 6,00 M. 
1892-1906 0,80 4,80 4,80 M. 
1906-1921 0,72 4,32 5,76 l\L 

1921 1,25 7,50 10,00 M. 

Seit dem 3. August 1919 besteht der Goldzuschlag. 
Zwischen dem Zoll des Rohholzes und des Schnittholzes muB eine bestimmte 

Spannung bestehen, damit nicht die Einfuhr von Schnittholz vorteilhafter 
ist als die von Rundholz. Die absolute Spannung ist der Unterschied zwischen 
den Einheitsbetragen beider Zolle, die relative Spannung oder das Spannungs
verhaltnis der Faktor, um den der auf die Einheit des Rundholzzolles bezogene 
Schnittholzzoll groBer ist als dieser. 

Um das Spannungsverhaltnis zwischen Schnittholz- und Rohholzzoll zn 
ermitteln, mussen die Vorteile, die das aus einer bestimmten Rohholzmasse 
hergestellte Schnittmaterial gegeniiber dieser Rohholzmasse beim Dbergang 
uber die Zollgrenze hat, sowie die im Schnittholz steckenden ArbeitslOhne usw. 
in Rechnung gestellt werden. Demnach kommt in Betracht: 

1. Der A b£ all, der sich bei der Herstellung des Schnittholzes aus dem 
Rohholz ergibt. Bei einer Ausbeute von 65% betragt derselbe 35%. 
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Verarbeitet der Importeur eine Wagenladung Rohholz zu 10 000 kg un
mittelhar vor der Zollgrenze und sendet er unmittelbar nach dem :Verschnitt 
die daraus hergestellte Schnittware nach Deutschland, dann hat er nur 6500 kg 
zu verzollen. 

2. Das geringere Gewicht des Schnittholzes gegeniiher dem Rohholz. 
Ein Kubikmeter ausgetrocknetes Schnittholz wiegt rund 20% weniger als 
cin Kuhikmeter Rohholz. Da die Schnittware fast immer trocken versendet 
wird, verlieren die 6500 kg an Gewicht 6500 . 0,20 = 1300 kg. Es bleibt also 
fiir die VerzoHung nur ein Gewicht von 6500 -1300 = 5200kg, das sind 52% 
des Rohholzgewichtes. 

Nimmt man aJs runde Zahl 50% an, dann bedeutet dies, daB einer Wagen
ladung Schnittware zwei Wagenladungen Rohholz entsprechen. Daraus folgt, 
daB mit Riicksicht auf den AhfaH und das Gewicht der SchnittholzzoH doppel t 
so hoeh sein muB wie der RohholzzoH. 

3. Der Riickersatz der Fabrikationskosten, d. s. die Arbeits16hne 
und sonstigen Betriehskosten, die auf dem in Deutschland erzeugten Schnitt
holz Iasten. 

Fiir die Gegenwart (Jahr 1921) fehIen hierfiir sichere Anhaltspunkte, da 
die Arbeitslohne und sonstigen Betriebskosten infolge der Geldentwertung 
sprunghaften Anderungen unterworfen sind. Vor dem Kriege betrugen die 
Sehneidekosten fUr den Kubikmeter Nadelholz etwa 4 M., die gesamten Fa
brikationskosten etwa 6 M. Rechnet man auf die Wagenladung zu 10000 kg 
16 fm, dann entfielen auf dieselbe 96 M. Fabrikationskosten und auf den Doppel
zentner 0,96 M. 

4. Somit berechnete sich cler Schnittholzzoll wie folgt: 
Vertrags. Allgemeiner 

7'.011 ZoIItarif 

Rundholzzoll je dz. . . . . . 0,12 M. 0,20 1\'L 
Zusehlag nach 1 und 2 100% 0,12 M. 0,20 M. 
]rabrikationskosten nach 3 . . 0,96 l\'L 0,96 M. 

Zusammen 1,20 M. 1;36 M. 

Fiir einen Rundholzzoll von 0,12 M. je dz bereehnete sich danaeh die absolute 
Spannung auf 1,08 M., das relative Spannungsverha'ltnis auf 1 : 10; hei einem 
Rundholzzoll von 0,20 M. je dz auf 1,16 M. und 1 : 6,8. 

Unter Annahme eines Rundholzzolles von 0,20 M. je dz und eines Fabri
kationskostenbetrages von 0,80 M. je dz berechnete sich um clas Jahr 1906 
ein Sehnittholzzoll von 0,20 + 0,20 + 0,80 = 1,20 M., d. s. das Seehsfache 
des Rundholzzolles. 

Auf dieses Spannungsverhaltnis ist auch der 1906er Vertragstarif aufgebaut 
(0,12 M. Rundholzzoll und 0,72 M. Schnittholzzoll je dz). 1m Allgemeinen 
Tarif betragt das Spannungsverhaltnis das 6,25fache (0,20 M. und 1,25 M.). 

Das angemessene Spannungsverhaltnis zwischen Rohholz-und Schnitt
holzzoll ist aber keineswegs eine feststehende GroBe. Es ist bedingt von der 
absoluten Hohe des Rundholzzolles und von der absoluten Hohe der Fabrikations
kosten sowie von dem Verhaltnis beider Faktoren zueinander, namlich: 

Bei gleichhleibenden ]1'ahrikationskosten sinkt das Spannungsverhaltnis mit 
der Steigerung des Rundholzzolles. 

Beispiel. 
Rundholzzoll . 0,12 0,20 0,30 0,50 1,00 M. 
Zuschlag . 0,12 0,20 0,30 0,50 1,00 M. 
Fa brika tion 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 M. 
Schnittholzzoll 1,04 1,20 1,40 1,80 2,80 M. 
VerhiHtnis I zu. 8,7 6,0 4,7 3,6 2,8 
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Bei gleichbleibendem Rundholzzoll steigt das SpannungsverhiHtnis mit der 
Erhohung der Fabrikationskosten. Es ist an sich um so kleiner, je geringer 
der Unterschied zwischen dem Rundholzzoll und den Fabrikationskosten ist. 

Beispiel. 
RundhoIzzoll 0,20 0,20 0,20 M. 0,50 0,50 0,50 M. 
Zuschiag 0,20 0,20 0,20 M. 0,50 0,50 0,50 M. 
Fa brika tion 0,96 1,50 2,00 M. 0,96 1,50 2,00 M. 
SchnitthoIzzoll . 1,36 1,90 2,40 M. 1,96 2,50 3,00 M. 
Verhaltnis I zu 6,8 9,5 12,0 3,9 5,0 6,0 

Weiterhin ergibt sich: Das Spannungsverhiiltnis zwischen Rundholz- und 
Schnittholzzoll kann um so enger sein, je hoher die Schnittholzausbeute des 
Rundholzes ist, - und um so weiter, je niedriger die Gestehungskosten des 
Rundholzes im Verhaltnis zum Schnittholzpreis sind. Auf diese Momente 
kann aber keine Riicksichtgenommen werden, weil sie zolltechnisch nicht faB-
bar sind. . 

Das Spannungsverhaltnis zwischen Rundholzzoll und Schnittholzzoll war 
1879/85 1 : 2,5, 1885/91 1 : 5, 1892/1905 1 : 4, 1906-1921 1 : 6. 

Es hat sich seit dem Jahre 1906 gezeigt, daB dieses letzte Spannungsverhalt
nis unter den im Vertragstarif gegebenen Voraussetzungen zu nieder war. Denn 
die in Form von Schnittholz nach Deutschland eingefiihrte Holzmasse iiber
stieg, in Rundholz umgerechnet, die tatsachliche Rundholzeinfuhr (S. 612). Je 
nach der weiteren Entwicklung der Fabrikationskosten in Deutschland wird 
man daher eine entsprechend hohere Vervielfaltigungszahl fiir den Rundholz
zoll anwenden miissen, urn die Wirkung beider Zolle glcichzustellen und der 
Schnittholzeinfuhr keinen Vorsprung zu lassen. 

Ein nach dem Gewichtszoll festgelegtes Spannungsverhaltnis iibertragt 
sich nur dann auf den Kubikinhalt (Festmeter), wenn das Gewicht des Rund
holzes und des Schnittholzes gleich ist. Ist der Festmeter Schnittholz leichter 
als der Festmeter Rundholz, dann wird das Spannungsverhaltnis mtch dem 
Massengehalt kleiner. Wiegt Schnittholz 500 kg, Rundholz 600 kg je fm, betragt 
ferner der Rundholzzoll 0,20 M. und der Schnittholzzoll 1,25 M. je dz, dann 
berechnet sich fiir den Festmeter Rundholz eine tatsachliche Zollbelastung 
von 1,20 M., fiir den Festmeter Schnittholz von 6,25 M., also ein Verhaltnis 
von 1 ; 5,2, wahrend dassel be nach dem Gewicht 1 : 6,25 ist. 

Forstpolitisch kommt dem Schnittholzzoll eine groBere Tragweite zu als 
dem Rundholzzoll. Das Schnittholz ist wegen des geringeren Gewichts und 
seines hoheren Wertes fur die Verfrachtung per Eisenbahn und Schiff be
weglicher als das Rundholz und dadurch konkurrenzfahiger. AuBerdem haben 
alle exportierenden Staaten das Interesse, ihr Holz in bereits vorgearbeitetem 
Zustande ins Ausland zu senden. 

Unter 20 % des Handelswertes des Schnittholzes an der Grenze sollte der 
Schnittholzzoll nicht festgesetzt werden. Von 1886-1891 traf dieser Prozent
satz zu, von 1892 ab ernieirigte er sich aber immer mehr, teils infolge der 
Herabsetzung des Zollsatzes, teils infolge des Steigens der Wertes des Schnitt. 
holzes. 

Die Stellung des HoIzhandeis umi der Holzindustrie gegentiber der Existenz und Hohe 
der SchnitthoIzzolle ist geteilt. Die Sageindustrie wtinseht hohe SchnitthoIzzolle und niedri66 
RundhoIzzolle, die weiterverarbeitende Holzindustrie verlangt niedere Sehnittholz- und 
RundhoIzzolle, dagegen hohe Zolle auf HoIzwaren. Ein zu hoher Schnittholzzoll wtirde 
die Errichtung von Sagewerken mit, fremdem Kapital an der iniandischen Zollgrenze zur 
Foige haben. 

Der SchnitthoIzzoll betrug von den fiir das eingefiihrte HoIz festgesetzten Werten 
in Pr ozen ten: 
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1879-1885 3,3 bis 5,4. 
1886-1891 22,2, 21,8, 20,0, 18,2, 20,0, 19,4. 
1892-1905 15,2, 14,5,14,5,13,9,12,9,11,4,10,7,10,0, II,7, 12,6, 12,5,12,5,12,3, II,3. 
1906-1913 10,4, 11,1, 11,7, 11,2, 10,5, 10,2, 9,2, 9,4. 

3. Beschlagenes Holz. 
Der Zoll betrug und betragt 

1879-1885 
1885-1892 
1892-1906 
1906-1921 

1921 

je dz 

0,10 
0,40 
0,30 
0,24 
0,50 

je Kubikmeter 
weich hart 

0,60 0,60 M .... 
2,40 2,40 M. 
1,80 1,80 M. 
1,44 1,92 M. 
3,00 4,00 M. 

Seit dem 3. August 1919 besteht der Goldzuschlag. 
Das mit· der Axt beschlagene (behauene) Holz wurde bisher zolltarifarisch 

giinstiger behandelt als das langsachsig gesagte, weil man unterstellte, daB 
im Ausland das Holz nicht zu dem Zweck beschlagen wird, um damit ein, zur 
sofortigen Verwendung fertig~s Fabrikat herzustellen, sondern um durch Be
seitigung eines unbrauchbaren Ballastes (Schwarte) das Holz transportfahiger 
zu machen. Man betrachtete diese Holzer meht als Rohsortimente und be
wertete die auf dieselben verwendete Arbeit nur mit einem geringen Zollansatz. 
Oft sind diese HOlzer auch nicht auf die ganze Stammlange und auch nicht auf 
allen vier Seiten beschlagen. 

Spaterhin haben sich indessen die Verhaltnisse, soweit der osterreichische 
Import in Betracht kommt, wesentlich geandert. 1m Baugewerbe kommt 
man immer mehr auf die Einfiihrung von Normalprofilen fur BauhOlzer (Balken, 
Sparren usw.), wodurch es moglich wird, die beschlagenen Holzer ebenso wie 
die gesagten auf Vorrat in gebrauchsfertigem kantigem Zustande herzustellen 
und ausgetrocknet uber die Grenze zu bringen. Es handelt sich also urn 
ein Material, das in vielen Fallen zollpolitisch ebenso zu beurteilen ist wie das 
Schnittholz. Aus RuBland kam allerdings noch viel Material herein, welches 
in Deutschland erst noch nachgearbeitet werden muBte. Es kam auch vor, 
daB im Auslande gesagtes Holz, namentlich Eisenbahnschwellen, vor der Einfuhr 
noch et,was mit der Axt bearbeitet wurde, um es als beschlagenes Holz zu dem 
billigeren Zollsatze importieren zu konnen. 

Das Spannungsverhaltnis zwischen dem Gewichtszoll auf Rundholz und 
beschlagenes Holz war nach dem 1885er Tarif 1 : 2, nach dem 1892er 1 : 1,5, 
nach dem Vertragstarif 1906 1 : 2 und ist nunmehr nach dem Allgemeinen 
Tarif 1 : 2,5. 

Zu dem beschlagenen Holz zahlt seit 1906 ab auch das bewaldrechtete, 
welches oach dem 1892er Tarif als Rohholz verzollt wurde (S. 791). . 

Die Eisen bahnsch wellen, welche beschlagen oder nur auf einer Langs
seite gesagt sind, werden nach den Satzen des beschlagenen Holzes verzollt. 
Das Zugestandnis einel:' einmaligen Sageschnittes ist im 1906er Tarif neu. 

Die Naben, Felgen und Speichen fallen seit 1906 nicht mehr unter das 
beschlagene Holz, sondern sind nach den Satzen des Schnittholzes zu verzollen,. 

Der Zoll auf das beschlagene Hob: betrug nach den fiir das eingefiihrte Holz festgesetzten 
Werten in Prozenten: 

1879-1885 1,8 bis 3. 
1886-1891 5,3, 5,3, 5,0, 4,7, 5,0, 4,8. . 
18£12-1905 3,6, 3,6, 3,6, 3,5, 3,3, 3,0, 2,9, 4,0, 5,6, 7,0, 5,9, 6,3, 6,3, 5,8. 
1906-1913 4,3, 4,1, 4,5, 4,5, 4,2, 4,2, 3,8, 3,8. 
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4. Papierholz. 
1m Vertragstarif von 1892 wurde Sehleifholz und Holz zur Zellulosefabri

kation, nicht tiber 1 m lang und nieM tiber 18 em am schwlicheren Ende stark, 
zollfrei gelassen. 1m Allgemeinen Zolltarif von 1906 und im Vertragstarif von 
1906 wurden diese AusmaBe auf 1,20 ill Lange und 24 em Durehmesser am 
sehwaeheren Ende erweitert. 

Die Holzstoff-, Zellulose und Papierindustrie ist schon in del' letzten Zeit 
VOl' dem Kriege in dem Grade erstarkt, daB ihre Zollbevorzugung zum Unreeht 
gegen aIle anderen Nutzholz verbrauehenden Erwerbsstande geworden ist. 
ErfahrungsgemaB haben diese Industrien die Zollfreiheit aUeh dazu benutzt, 
fUr den Einkauf des Holzes im Inlande Ringe zu bilden und die Waldholzpreise 
zu driieken. 

Die Forstwirtsehaft muB deshalb fordern, daB das Papierholz denselben 
Zoll bezahlt wie das tibrige Rohnutzholz. 

Antrage des Deutschen Forstvereins im Jahre 1913. 

Der Deutsche Forstverein beantragte bei seiner Tagung in Trier am 27. August 1913 
fUr die Erneuerung der Handelsvertrage im Jahre 1917 folgende Zollsatze 1): 

1. Rundholz soil in starkeres und schwacheres getrennt werden. Als schwacheres 
hat alles Rundholz bis zu 25 em am starkeren Ende zu gelten. 

Zollsatze fur das starkere Rundholz: 0,20 M. pro dz = I,SO M. pro fm hart, 1,20 M. 
pro fm weieh; 

fUr das schwachere: 0,30 M. pro dz = 2,70 M. pro fm hart, I,SO M. pro fm weich. 
2. Die Zollfreiheit fUr P a pier h olz soIl beseitigt werden. Anderenfalls soIl dieselbe 

sieh nur auf Holz bis zu IS em am schwacheren Ende bei einer Lange von 1,20 m erstrecken. 
3. Beschlagenes Holz: 1,00 M. pro dz = S M. pro fm hart, 6 M. pro fm weich. 
4. Schnittnutzholz: 1,50 M. pro dz = 12 M. pro fm hart, 9 M. pro fm weich. 
Es solI eine Sammelposition fur solche "auslandische Edelholzer" geschaffen 

werden, die der inlandischen Waldwirtschaft keine fuhlbare KOI)kurrenz machen. Die
selben sollen zollfrei bleiben. Die ubrigen auslandischen Holzarten sind je nach ihrem Be
arbeitungszustand in die betr. Positionen "rund, beschlagen oder gesagt" einzureichen. 

Kiefernzapfen sind vom Brennholz zu trennen und mit einem prohibitiv wirkenden 
Zoll von 10 M. pro dz zu belegen. Fur Kiefernsamen ist ein tunlichst hoher Zoll (1000 M. 
pro dz = 5 M. pro Pfund) zu erstreben und Eosinfarbung vorzu8c.hreiben. 

Holzkohle und Holzwolle sollen mit einem Zoll von mindestens I M. pro dz belegt 
werden. 

VIII. Zollbegiinstigungen und Veredlungsverkehr. 
1. Begleitscheine. I)!l Interesse der Verkehrserleichterung ist es gestattet, den Zoll

betrag nicht bloB beim Ubergang zollpflichtiger Waren uber die Zollinie, d. h. beim Grenz
zollamt, sondern auch bei einem der inlandischen Zollamter zu begleichen. Diesem letzteren 
Zweck dienen die Ladungsverzeichnisse (im Eisenbahnverkehr) oder Beglei tscheine. 
Man versteht darunter eine zollamtliche Ausfertigung iur aus dem Ausland eingehende 
Waren, welche nicht an der Grenze, sondern erst an dem inlandischen Bestimmungsort 
versteuert werden sollen. Beglei tschein I hat den Zweck, den richtigen Eingang der 
uber die Grenze eingefuhrten Ware am inlandischen Bestimmungsort behufs Zollfestsetzung 
oder die Wiederausfuhr solcher Waren, sei es von Niederlagen oder bei sofortiger Weiter
versendung, zu sichern. Dagegen dient Beglei tschein II dazu, die Erhebung des durch 
spezielle Revision an der Grenze genau ermittelten und festgestellten Zollbetrages einem 
anderen Zollamt im Innern zur Vereinnahmung zu uberweisen. Nach der Verordnung des 
Bundesrats yom 10. Juni IS9S ist in den Begleitscheinen das Herkunftsland der Ware 
und im Faile der Ausfuhr das Land del' Bestimmung anzugeben (VZG. § 33, Regulativ 
5. Juli 1888). 

2. Niederlagen. Niederlagen sind inlandische Raume, in welchen die aus dem Auslande 
bezogenen zollpflichtigen Waren (Holz) auf Lager gebracht werden konnen, ohne daB 
fur dieselben zunachst Zoll bezahlt wird. Derselbe wird einstweilen zur Last geEChrieben; 

1) Bericht uber die 14. Hauptversammlung, Berlin 1914 (Referat von von Mammen 
und meine Ausfuhrungen). 
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er wird nur erhoben, wenn das Hob: von den Niederlagen entnommen und dem inlandischen 
Verbrauch zugefiihrt wird ("in den freien Verkehr" tritt), dagegen wird er abgeschrieben, 
wenn das Holz nach dem Auslande abgesetzt wird. Man unterscheidet: 

A. Offentliche Niederlagen. Dieselben befiRden sich an allen wichtigeren HandeIs
platzen und bei den Hauptamtern an der Grenze. Sie gliedern sich in allgemeine Nieder
lagen (PackhOfe, Hallen, Lagerhauser), beschrankte und freie Niederlagen, welch letztere 
jetzt aIs Freibezirke (in Bremen, Brake, Stettin, Neufahrwasser) erscheinen und zollgesetz-
Hch als Ausland behandelt werden (VZG. § 97ft.). . " 

B. Privatlager. Dieselben sind Niederlagen in Privatraumen. Zu denselben zahlen 
die Transitlager, die fiir Holz seit 1879 ohne amtlichen MitverschluB zugelassen sind. 
Nach § 11 des Zolltarifgesetzes von 1902 und nach der darauf begriindeten Holzlager
Zollordnung yom 11. Januar 1906 darf in Holzlager nur nicht gehobeltes Bau- und 
Nutzholz (Nr. 74-76 und 78-85 des Zolltarifs, d. s. alle Holzsortimente mit Ausnahme 
des in Nr. 77 genannten Erika-. und Kokosholzes) aufgenoinmen werden. Die HoMager 
unterscheiden sich in: 

a) Reine Transitlager, wenn das Holz ausschlieBlich zum Ab3atz in das Zollausland 
oder gemaB der Schiffbau-Zollordnung zum Baue, zur Reparatur oder zur Ausriistung 
von See- und FluBschiffen bestimmt ist. Die Lagerung des Holzes in nicht abgeschlossenen 
Raumen, auch im Wasser, kann gestattet werden; die VLgerplatze miissen jedoch in er
kertnbarer Weise bezeichnet sein. Eine Behandlung der Holzer innerhalb des Lagers, durch 
welche weder Zahl noch Festmetergehalt, der einzelnen Stiicke verandert wird, ist zu
lassig ohne Anmeldung. Eine anderweitige Behandlung (Bearbeitung) bedarf der Er
laubnis der ZollbehOrde. Nach den Tarifgesetzen von 1879, 1885 und 1902 ist es auch zu
lassig, die Holzer zeitweise aus dem Lager zu entnehmen und, nachdem sie einer Behandlung 
unterlegen haben, durch die sie unter den Begriff des mit einem hoheren Zoll belegten 
Bau- und Nutzholzes oder einer groben rohen Holzware fallen, in das Lager zuriickzufiihren. 
Fiir die bei der Bearbeitung entstandenen Abfalle wird, wenn die bearbeiteten Holzer 
oder hergestellten Holzwaren in das Ausland ausgefUhrt oder zum Bau usw. von See- und 
FluBschiffen verwendet werden" NachlaB an dem zur Last geschriebenen Zoll gewahrt 
(Zolltarifgesetz von 1885 und 1902). Die gesetzliche Abfallvergiitung wird von der zur 
Bearbeitung entnommenen Rohholzmenge berechnet; sie betragt nach der Holzlager
zollordnung fiir: 1. ungesaumte Bretter 30%, 2. zweiseitig besagte Holzer 15%, 3. drei
seitig besagte Holzer 22,5%, 4. Sage- und Schnittwaren, vier- und mehrseitig in der Langs
achse geschnitten: a) aus rohem Rundholze 0:) in der ganzen Lange gleich stark und breit 
40%, (J) nicht gleich stark und breit 30%, b) aus bereits vorgearbeitetem Nutzholz 30%, 
5_ gesagte Furniere 500;0,6. Hobel- oder Frasarbeit, wodurch in der Langsrichtung gesagtes 
oder in anderer Weise vorgerichtetes Bau- und Nutzholz der Nr. 76, 78, 79, 80, 81 in rohe 
Holzwaren der Nr. 615, 620, 621 bis 626 und 628 veredelt wird, 15%, 7. in allen anderen 
Fallen 7,5%. 

b) Ge misch te Transi tlager, wenn auch der Absatz des Holzes im Zollgebiete ge
stattet ist. An welchen Orten solche gestattet werden diirfen, bestimmt der Bundesrat. 
Das Bediirfnis nach einem solchen ist von Fall zu Fall besonders nachzuweisen. Auf ein 
gemischtes Transitlager darf auch inlandisches zollfreies Holz gebracht werden. Denselben 
Gewerbetreibenden dad ein reines und ein gemischtes Transitlager fiir Holz an einem 
Orte nicht bewilligt werden. 1m iibrigen gelten die Vorschriften fUr die reinen Transitlager. 

Der Niederlagenverkehr in Bau- und Nutzholz ist sehr bedeutend. Aus Privatlagern 
ohne amtlichen MitverschluB wurden in den freien Verkehr gebracht in 1000 t: 

Rohnutzholz (74a-e) ..... 
Beschlagen (75a-e) . . . . . . 
Schnittholz (76a-g) ..... . 
AuBereuropaisch (77, 78, 79a-c) 

1909 1910 1911 1912 1913 
294 383 361 305 547 
136 116 114 94 102 
193 221 322 256 260 
16,9 11,9 9,5 12,7 9,2 

3. Veredlungsverkehr. Der Veredlungsverkehr mit Holz beschrank;t sich auf den "kleinen 
Grenzverkehr" (S. 803) mit Osterreich und der Schweiz. 

Unter "Veredlung" versteht man im zolltechnischen Sinne die Verarbeitung, Ver
vollkommnung oder Reparatur eines Gegenstandes. Der "aktive" Veredlungsverkehr 
umfaBt die Bearbeitung auslandischer Waren im Inlande (Einfuhr), der "passive" die 
Bearbeitung inlandischer Waren im Auslande (Ausfuhr). Letzterer Boll nach der "Ver
edlungsordnung" nur unter besonderen Umstanden zugelassen werden. Die zur Veredlung 
eingefiihrten Giiter miissen innerhalb einer bestimmten Frist unter Nachweis der Namlich
keit (Identitat) wieder in das Ausland zUrUckgebracht werden. Die Giiter genieBen Zoll
freiheit. 

Eine Veredlung fiir inlandische Rechnung liegt vor, wenn die Ware nach der Bearbeitung 
wr freien Verfiigung eines Inlanders, der nicht der Bearbeiter zu sein btaucht, steht, - fiir 
auslandische Rechnung, wenn die Verfiigung ein Auslander hat. 
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Die Holzveredlung erstreckt sich auf Sagen von Rundholz, Herstellung von Holzwaren, 
von Schwellen usw. Der Veredlungsverkehr betrug in 1000 t: 

1909 1910 1911 1912 1913 

Rohnutzholz ... 
Beschlagenes Holz 
Schnittholz. • • • 

Einf. Ausf. 
158 
68 60 
34 21 

Einf. Ausf. 
198 
63 49 
41 27 

Eini. Ausf. 
201 
44 47 
46 18 

Einf. Ausf. 
191 
47 39 
50 21 

Einf. Ausi. 
132 
57 49 

135 26 

In der A usfuhr beziehen sich die beim beschlagenen Holz vorgetragenen Zahlen haupt. 
sachlich auf Schwellen, beim Schnittholz tiberwiegend auf NadeIschnittholz. - Der weitaus 
groBte Teil des Veredlungsverkehrs betrifft das Nadelholz. 

IX. Del' Zoll auf Gerbrinde und Gerbstoffe 1). 
A. Die Flache des Eichenschalwaldes im Deutschen Reiche betrug 

1913 300 031 ha, im Jahre 1900 446537 ha, 1893 445 156 ha, 188~ 4~3 000 ha, 
ist also zuriickgegangen. 

Von der Gesamtflache entfielen auf 

PreuBen ..... . 
hiervon Rheinland 

Westfalen. 
Hessen-Nassau 
Schlesien 

Bayern ...... . 
hiervon Pfalz. . . . 

U nterfranken 
Oberfranken 

Wiirttemberg 
Baden .. 
Hessen ... 
Oldenburg . 
ElsaB· Lothringen 

1913 
227660 
133886 
58374 
21220· 

6689 
24369 
15218 
3224 
3176 

273 
20600 
13252 

7617 
4121 

1900 
329881 
204323 
66197 
35230 
13749 
48959 
22787 

2170 
21786 
21728 

9288 
8049 

1893 
323124 ha 
201180 ha 
56184 ha 
33759 ha 
16034 ha 
54488 ha 
23712 ha 
22167 ha 

? ha 
2922 ha 

23941 ha 
22821 ha 
6436 ha 
6187 ha 

Kleinere EichenschalwaldfHichen finden sich fast iiberall. 

Von der Schalwaldflache Deutschlands trafen auf die Forsten von 

Staat und Krone 
Gemeinden ... 
Stiftungen 
Genossenschaften 
Privaten .. 

davon FideikommiB 

1913 
8 821 ha = 2,9% 

92867 ha = 31,Oo/a 
2557 ha = 0,9% 

54803 ha = 18,3% 
140983 ha = 47,0% 
13297 ha 

1900 
22939 ha = 5,1% 

161585 ha = 36,2% 
5021 ha = 1,2% 

59155 ha = 13,2% 
197837 ha = 44,3% 
19842 ha 

1) Fr. Jentsch, Der deutsche Eichenschalwald und seine Zukunft. Berlin 1899. -
Derselbe, Untersuchungen tiber die VerhiHtnisse des deutschen EichenschaIwaldbetriebes. 
Ausgeftihrt im Auftrage des Vereins Deutscher Gerber. Berlin und Frankfurt 1906. -
Bericht tiber die 26. Verso deutscher Forstmanner in Breslau 1898. Berlin 1899. Hierzu 
die Gegenschrift: Der Gerbmaterialienzoll. Denkschrift des Zentralvereins der deutschen 
Lederindustrie. Berlin 1899. - Schenck, Die Rentabilitat des deutschen Eichenschal· 
waldes. Darmstadt 1899. - Bericht tiber die 1. Hauptvers. des Deutschen Forstvereins 
zu Wiesbaden 1900. Berlin 1901. - Mitt. d. Deutschen Forstvereins, 1. Jahrg. 1900, Nr. 5. 
- Zeitschr. "Aus dem Walde" 1900,65 u. 115. - J. PaeBler, VorschIage zur Erhiihung 
unserer Rindenerzeugung. Berlin 1915. - Dersel be, Die Eichenrinde (Sonderabdruck 
aus der Ledertechnischen Rundschau). Berlin 1916. - EBlinger, Forstw. Centralbl. 
1915, 207, 216. 
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Der Anfall an Eichenlohrinde im Deutschen Reiche wurde im Jahre 
1913 mit 477 750 dz, 1900 mit 1 009 695 dz erhoben (7,5 dz lufttrockene Rinde = 
1 fm). Das wiiren im Jahre 1913 1,59 dz, im Jahre 1900 2,26 dz je ha, Zahlen: 
die jedenfalls der Zuverliissigkeit entbehren. 

Den Bedarf Deutschlands an Gerbstoffen (nicht Gerbrohstoffen!) im letzten Friedens· 
jahr gibt Prof. Dr. J. PaeBler auf 800000 dz an. Davon wurden schatzungsweise aus 
inliindischen Gerbmitteln 140000 dz gedeckt, d. h. durch Erzeugung aus etwa 900000 dz 
Eichenlohrinde (1) und 450 000 dz Fichtenriude. Eiugefiihrt wurden 660 000 dz Gerb
stoffe, die erzeugt wurden aus der Mehreiufuhr von 314 000 dz Eichenriude, 267 000 dz 
Fichtenriude, 397 000 dz Mimosen, Mangroven,. Maletteriude, 172 000 dz Knoppern und 
Valonea, 117000 dz MyrobalaIien, 64.000 dz Dividivi, 1109000 dz Quebrachoholz, 24000 dz 
Sumach, 25 000 dz Ganibier und Katechu, 356 000 dz Eichenholz- und Kastanienholz
auszug und 21 000 dz andere Gerbstoffausziige. 

Die Mehreinfuhr von 660000 dz Gerbstoff (gerbende Substanz) im Jahre 1913 ent
spricht nach PaeBler eiuer Eichenriudenmenge von 6,6 Mill. dz. 

Die Preise der normalen Eichenrinde von ca. 16jiihrigen Lohden 
standen in den 1870er Jahren auf 8-10 M. je Zentner loco Wald, hielten sich 
in den 1880er Jahren auf 6-7 M. und sanken dann bis zum Friibjahl' 1914 
auf 2,70-3,20 M. Hiervon waren noch die Schiilkosten von 1,80-2,50 M. 
je Zentner in Abzug zu bringen. Vom Anfang dieses Jahrhunderts ab wurden 
die fruher im Spiitwinter regelrniiBig abgehaltenen Rindenmiirkte in Hirsch
horn (Hessen), Kreuznach, Heilbronn, Heidelberg, Kaiserslautern usw. wegen 
Mangel an Kiiufern mejstens nicht mehr abgehalten. Wiihrend des Krieges 
wurden amtliche Hochstpreise festgesetzt, im Miirz 1917 fUr beste Eichenrinde 
13 M., Fichtenrinde 8 M. je Zentner frei Eisenbahnwagen oder Schiff Verlade
station. 

Der niedrige Preis der Eichenrindenpreise, die teilweise nicht mehr die 
Gewinnungskosten deckten, ist in erster Linie auf die Konkurrenz anderer 
Gerbmittel, namentlich von Que brachoger bstoH, zuruckzufiihren. 

B. Der Quebrachobaum (Quebrachia Lorentzii) kommt in Argentinien, 
Brasilien, Paraguay, seltener in Bolivien und Uruguay vor. Das Hauptgewin
nungsgebiet sind zur Zeit die nordlichen Provinzen Argentiniens, besonders 
Santa Fe im sog. Gran-Chaco. MaBgebend ist nur Argentinien.Zwei minder
wertige, gerbstoffiirmere Spezies sind der weiBe Quebracho (Aspidosperma 
quebracho blanco) und der rote (A. quebracho colorado) 1). 

Der Name kommt \Tom portugiesischen quebrar = brechen und hacha = 
Axt, bedeutet also "Axtbrecher" wegen der groBen Hiirte des Holzes. Ein 
Kubikmeter wiegt 1250 kg, das spezifische Gewicht ist 1,2-1,4, das Holz ist 
somit nicht schwimmfiihig. Die Stammstiicke, welche ins Ausland gehen, 
helien "Rollizos" im.. Gegensatz zum Quebrachoextrakt. Die Ausfuhr von 
verraspeltem Holz (Spane, "Asserin") wurde wegen der Inanspruchnahme 
von zu vielem Schiffsraum ganz aufgegeben. 

Das Kernholz enthiilt durchschnittlich 20-22%, das Splintholz 3-4%, 
die Rinde 6-8% Gerbstoffe. Nur das Kernholz wird gebraucht, dessen Gerb
stoffgehalt durch Extraktion fast restlos gewonnen werden kann. Das aus
gelaugte Holz ist ein sehr gutes Brennmaterial, weshalb die Extraktfabriken 
die Kohle fast ganz entbehren konnen. 

Zerkleinertes Quebrachoholz wurde erstmals 1867 in Paris ausgestellt, 
demniichst auf der Lederindustrieausstellung in Berlin (Jentsch). In der deut
schen Handelsstatistik. ist zum ersteiunal im Jahre 1885 eine Einfuhr von 
5304 Tonnen nachgewiesen; bis dahin wurde dieses Holz den anderen Gerb
mitteln zugeziihlt. Vom Jahre 1888 zeigt sich bereits ein merklicher Aufschwung, 

1) Mell.and Brush, Quebracho wood and its substitutes. Washiugton 1912. 
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und im Jahre 1913 betrug die Einfuhr von Quebrachoholz 112284 Tonnen, 
von Quebrachoholzauszug 17 278 Tonnen. 

Das groBe Gewicht des Quebrachoholzes war die Verahlassung, den Gerb
stoff auszuziehen undo den Auszug zu versenden. Von 1890 bis 1900 wurde 
von Deutschen in Argentinien die Quebrachoextraktindustrie begriindet. Der 
Extrakt wird in fester Form in Sacken verschickt. Er enthalt 63 % garantierten 
Gerbstoff, durch chemische Behandlung vorder Verwendung wird der Gerb
stoffgehalt weiter auf 69% erhOht. 

Die Beherrscherin des gesamten Quebrachomarktes ist die Gesellschaft "The Forestal
Land-, Timber- and Railways-Company Ltd." in Argentinien. Die ersten Versuche der 
Extraktherstellung wurden 1889 von den Deutschen Harteneck und Renner gemacht, 
die bis zum Krieg zu den Direktoren der Gesellschaft gehiirten. 1m Jahre 1921 gingen die 
Gerb- und Farbstoffwerke H. Renner & Co. in Hamburg, das groBte Unternehmen In 
Deutschland, an The Forestal iiber. Es ist kein Zweifel, daB die gesamte GerbstoffgroB
industrie in Deutschland unter den EinfluB des englischen Kapitals kommt. 

C. Die. von der deutschen Forstwirtschaft erzeugten Gerbstoffrohstoffe 
sind Eichenrinde und Fichtenrinde, ferner Eichengerbholz, Kastaniengerbholz 
und Edelkastanienrinde. Die von der Lederindustrie verwendeten und be
notigten Gerbstoffe gehen aber iiber diesen Kreis weit hinaus. Die auslandischen 
Gerbstoffe machen den einheimischen Erzeugnissen eine so starke Konkurrenz, 
daB deren Produktion und Verwertung immer wieder in Frage gestellt wird. 
Den Zollkampf, den die deutsche Forstwirtschaft gegen die auslandischen Gerb
mittel seit Jahrzehnten zu flihren bestrebt ist, hat sie bis jetzt immer verloren. 

Unbestritten ist, daB mit der Eichenrinde im alten Lohgrubenverfahren 
das beste, aber auch teuerste Leder, vor aHem Sohlleder, hergestellt wird. 
Diesem Argument wird allerdings entgegengehalten, daB flir viele Verwendungs
zwecke erstklassiges Leder nicht benotigt wird. AuBerdem istdie Technik 
der Lederindustrie in fortwahrender Vervollkommnung begriffen, besonders 
auch durch die Unterstiitzung der chemischen Industrie. Auch die Mineral
gerbung (Chrom) hat groBe Fortschritte gemacht, Kalbleder wird fast nur mehr 
durch Chromgerbung hergestellt., . 

Die deutsche Eichenschalrinde hatte schon seit den 1880er Jahren den 
Wettbewerb mit der ungarischen, franzosischen, belgischen und luxemburgischen 
zu bestehen. Die deutsche Rinde wurde von den deutschen Gerbern in zu
nehmendem MaBe gegen die auslandische zuriickgesetzt. Als Grund hierfiir 
wird angefiihrt, daB letztere sowohl qualitativ an sich als infolge der rationelleren 
Gewinnung und Trocknung besser ist, weniger sauert und in beliebig groBen 
und gut sortierten Mengen bezogen werden kann. Wegen der Behandlung der 
Rinde und der Verkaufsbedingungen werden von den Gerbern gegen die deutschen 
Waldbesitzer sehr oft Vorwiirfe erhoben. 

Fichtenrinde wurde neben und mit der Eichenrinde schon vor dem Kriege 
verwendet, ihre groBe Bedeutung als Gerbmittel wurde aber erst in der Not 
des Krieges voU gewiirdigt. Merkwiirdigerweise wurde vor dem Kriege ein 
groBer Teil aus Steiermark und Karnten bezogen. 

Die Rinde und das Holz der Edelkastanie spielen in Deutschland wegen des 
geringen Vorkommens nur eine untergeordnete Rolle. 

Die Verwertung der deutschen Eichen- und Fichtenrinden ist nun nicht 
bloB durch die Einfuhr von auslandischen Gerbmaterialien im allgemeinen 
unsicher geworden, sondern noch mehr durch die Umstellung der Gerberei
technik auf die Verwendung von Gerbstoffextrakten (Ausziigen). Anstatt in 
Gruben wird das Leder in rotierenden, mit Gerbstoffbriihen (Extrakten) ge
flillten Fassern bereitet. Die FaBgerberei hatte schon vor dem Kriege einen 
bedeutenden Aufschwung genommen, wahrend des Krieges erhielt sie das 
Dbergewicht. Sie arbeitet nur mit hochprozentigen Gerbstoffextrakten, steUt 
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das Leder in 4--5 Wochen her, wahrend die Lohgerberei in Gruben dazu 
6-8 Monate und noch langer braucht. 

Dieser Uro.schwu'ng in der Technik der LederhersteHung hat wahrend des 
Krieges auch in Deutschland die Gerbstoffextraktindilstrie zur hohen Ent
wicklung gebracht. Mangels auslandischer Gerbstoffrohmaterialien wurde im 
Kriege zur Extraktbereitung auch Eichen- und Kastanienholz herangezogen. 
Die' Eichenrinde wird zwar auch dazu verwendet, doch scheint esfraglich, 
ob dies wirtscha£tlich ist. Dagegen eignet sich ganz besonders die Fichten
rinde zur HersteHung von Extrakt; wegen seines Sauregehaltes wirkt er in 
Mischung mit anderen Gerbmitteln, in erster Linie mit dem saurearmen 
Quebrachoextrakt, auf das Leder schwellend, was als groBer Vorzug be
tI'achtet wird. 

Eine dominierende SteHung auf dem Weltmarkt nimmt der Quebracho
holzextrakt ein.Es werden aber auch Extrakte aus Kastanienholz (Frankreich, 
Italien, Deutschland), Sumach, Gallapfeln, Myrobalanen usw. hergestellt. 

Von den vegetabilischen Gerbsto££en wird auBer Eichenrinde keiner fUr sich 
aHein benutzt, sondem es werden verschiedene Gerbmittel gemischt verwendet. 
Auch hierfUr kommt der Eichengerbstoff in erster Linie in' Betracht. 

Die Masse der in der Welt vorhandenen organischen Gerbrohstoffe (Holz, 
Rinden, Friichte) ist auf unabsehbare Zeit hinaus unerschopflich. Viele sind 
noch nicht erkannt oder noch nicht erprobt. Seitdem es gelungen ist, den 
Gerbstoff der Mangrovenrinde zu entfarben, hat derselbe eine groBe Zukunft. 

MaBgebend fiir den Preis der Gerbrohstoffe ist ihr Gehalt an ger bender Su bstanz 1). 
Dieser betriigt vom Gewicht: Eichenspiegelrinde 10-12%, Eichenholz 3,5-5, Eichenholz
extrakt 24, Fichtenrinde 10,5, Ficb,tenrindenextrakt 21, Kastanienholzextrakt 24, Que
brachoholz 20-22, Quebrachoholzextrakt 63-69, Mangrovenrinde 34, Dividivi (Schoten
frucht) 40, Algarobilla 43, Gallapfel 30, Knoppem 30, Mimosarinde 32, Myrobalanen 30 
Sumach 22, Valonea 28, Weidenrinde 5%. 

Die Stellung der Forstwirtschaft ist durch die Einstellung der Gerbtechnik 
auf die Extrakte (FaBgerbung) weiter zu ihreil Ungunsten verschoben worden. 
Der Gerbstoffextrakt hat gegeniiber dem Gerbrohstoff eine iiberragende 
Aktivitat sowohl technisch wie handelspolitisch. Und man darf nioht iiber
sehen, daB die starkere Aufnahme der Fichtenrinde als Gerbmittel in erster 
Linie auf ihre Extrahierungsfahigkeit und die erst neu entdeckten giinstigen 
Eigenschaften des Extraktes zuriickzufiihren ist. Das hat aber wieder die 
Kehrseite, daB der Extrakt gegen eine vielseitigere Konkurrenz anzukampfen 
hat wie die Fichtenrinde als Gerbrohstoff. 

D. Tatsache ist, daB wahrend des Krieges die deutsche Forst
wirtschaft den gesteigerten Bedarf an Ger bstoffen vollstandig 
de ckte und ohne diese Leistungsfahigkeit der Krieg nicht hatte durchgefiihrt 
werden konnen. Die Lederknappheit riihrte nicht von dem Mangel an Gerb
stof£en, sondern von dem Mangel an Hauten her. Damit ist bewiesen, 
daB auch der Friedensbedarf an Gerbrohstoffen aus den deutschen 
Forsten gedeckt werden konnte. 

Dem Interesse der Forstwirtschitft stellt indessen die LedergroBindustrie 
das ihrige gegeniiber. Sie ist eine der hedeutendsten Industrien Deutschlands, 
fiihrt in groBem Umfang Haute aus dem Auslande ein und als Leder verarheitet 
wieder aus, schafft also Werte fUr eine aktive Handelsbilanz. Die gesamte 
deutsche Lederindustrie beschaftigt iiber 300 000 Arbeiter. Sie macht geltend, 
daB sie ohne auslandische Gerbmittel, insbesondere Quebracho, nicht kon
kurrenzfahig bleiben kann. 

,.1) VgI. Holzhandelsblatt 1920, Nr. 68. 
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Der Forstwirtschaft, die den Schutz des Eichenschalwaldes und in neuerer 
Zeit auch der Fichtenrinde in Zollen sucht, sind zwei Verbiindete an die Seite 
getreten. 

Der Verein Deutscher Eichenloh-Sohlledergerber, in dem die 
nach dem alten Gerbverfahren mit Eichenrinde arbeitenden mittleren und kleinen 
Gerbereien vereinigt sind, wendet sich gegen die Umwandlung der Eichen
schalwaldungen in andere Betriebsarten und erklarte in einer Eingabe YOm 
22. Januar 1921 an den preuBischen Landwirtschaftsminister die Pflege und 
Forderung der Eichenschalwaldwirtschaft fUr eine Angelegenheit von h6chster 
nationaler Bedeutung. Durch die Umwandung der Schalwaldungen wiirde 
die Lederindustrie auf Gnade und Ungnade dem Auslande ausgeliefert. Ohne 
die einheimische Eichen- und Fichtenlohe hatte wahrend der Kriegsblockade 
Reer und Volk monatelang barfuB laufen miissen. 

Der Verein deutscher Far bstoff- und Ger bstoffextraktfabr"i
kanten verlangt zollfreie Einfuhr der auslandischen Gerbstoffrohmaterialien 
(Quebrachobolz, Mangrovenrinde, Myrobalanen) in beschranktem MaBe, da
gegen hohe ZoJle auf Gerbstoffextrakte. Nur durch diesen Schutz konne die 
hochentwickelte Extraktindustrie lebensfahig erhalten werden und die in
landischen Gerbstoffrohmaterialien, insbesondere Fichtenrinde, weiter ver
arbeiten. 

Im Gegensatz zu diesen beiden Interessentenvertretungen fordert der 
Zentralverein der deutsehen Lederindustrie fUr samtliche Gerbroh
stoffe, zu denen er auch ungerechtfertigterweise die Extrakte rechnet, Zoll
freiheit. 

Die Gerbstoffrage beriihrt nicht ausschlieBlich das privatwirtschaftliche 
Interesse der Forstwirtsehaft, sondern in viel hoherem MaBe die volkswirtschaft
lichen und, wie wir aus den Erfahrungen wahrend des Krieges gelernt haben, 
auch die nationalen Interessen. 

Bis ZUlli Kriege standen die Dinge so, daB der Waldbesitz, voran der staat
liehe, wegen der niedrigen Rindenpreise sich fluchtartig vor der Eichenschal
waldwirtschaft zuriickzog (s. Statistik S. 821). Die Fichtenrinde zu verwerten, 
gab man sich iiberhaupt keine Miihe; daher wurde dieselbe, obwohl wir sie in 
Riille und Fiille zur Verfiigung haben, aus Osterreich eingefUhrt! . 

DaB die EichenschlUwaldwirtschaIt von Iorstlicher Seite aus in MiBkredit 
kam, beruht ZUlli groBen Teil auf falscher Rechnung. Sicher ist, daB viele 
Sehalwaldungen forsttechnisch verwahrlost sind und der rationellen Pflege 
ent.behren. Es gibt nicht wenige Schalwa1dungen, in denen mehr sog. Raum
holz (Raseln usw.) vorhanden ist als Eichenlohden. Die meisten Schalwaldungen 
stocken aber auf alisolutem Waldboden und wiirden auch bei anderer forst
licher Benutzung nur eine maBige Rente abwerfen. Die Bodengiite spielt eine 
untergeordnetere Rolle als das Klima. Wegen der kurzen Umtriebszeit (normal 
15-17 Jahre) berechnet sich auch boi einem kleinen EinnahmeiiberschuB 
noch eine Bodenrente, die wenigstens vor dem Kriege der Rentabilitat eines 
Kiefernbestandes mittlerer Bonitat nicht naehstand. Wenn in Zukunft das 
Sehalholz als Brennmaterial einen relativ h6heren Preis behalt als in der Vor
kriegszeit, dann garantiert dieses allein eine noch zufriedenstellende Rentabilitat 
der Schalwaldwirtschaft. Auf jenen Lagen, welche fUr den Schalwaldbetrieb 
in minderem MaBe geeignet sind, ist eS auch angezeigt, neben der Rinden
produktion das Schwergewicht auf die Brennholzproduktion zu legen. Dies 
wird erreicht durch Erh6hung der Umtriebe auf ca. 25 Jahre. Auch Eichen
iiberhalter, die Wagnerholz, Grubenholz usw. liefern, konnen die Rente er
hOhen. 
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Die Schalwaldwirtschaft bietet femer volks- und privatwirtschaftlich un
endlich viele Vorteile. Auch auf einer kleinen Flache ist ein jahrlicher Betrieb 
vennoge del' kurzen Umtriebszeit von 15-20 Jahren moglich. Die Aushaltung 
eines groBen Holzvorrates falit hier weg. Nach dem Abhieb kann del' Boden 
1-2 .Jahre landwirtschaftlich benutzt werden, die Streu-, Weide- und Gras
nutzung soli hier nicht besonders betont werden, da deren Ausiibung nicht 
wiinschenswert ist. Die Kulturkosten sind sehr gering. Bei del' alle 15-20 Jahre 
wiederkehrenden Nutzung derselben Flache bietet das Schalen fiir viele Arbeits
krafte, auch fiir Frauen und Kinder, reiche Arbeitsgelegenheit. Dazu kommt 
del' Transport del' Rinde und des Holzes. Del' Schalwald ist del' arbeitsintensivste 
Betrieb del' Forstwirtschaft. 

Die heutige Eichenschalwaldwirtschaft geht nicht iiber das 18. Jahrhundert zuriick. 
Bis dahin wurde die Rinde von alten Eichen, Fichten usw., wie sie beim Hiebe anfiel, l'lum 
Gerben verwendet. - Auch in den Siegener Haubergen war bis zum 18. Jahrhundert das 

. Wirtschaftsziel auf die Gewinnung von Kohlholz (fiir die Eisenhiitten), Brennholz, Weide, 
Gras, Streu und auf den Anbau von Roggen odeI' Buchweizen gerichtet. 1m Dillkreise 
wird das Lohschiilen erst 1769 zum erstenmal erwahnt. Daher wurde auf die Birken- und 
Erlennachzucht ebensoviel und mehr Gewicht gelegt wie auf den Eichenanbau. Die Holz
kohlenproduktion wurde durch die Verwendung von Koks in der Eisenindustrie, der Kom
bau durch die zu teuer gewordene und im Gruben- und Hiittenbetrieb besser verwertbare 
Arbeitskraft in den Hintergrund geschoben. Daher ist das Sinken der Rindenpreise doppelt 
empfindlich. (Miiller, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft del' Hauberge im Dill
kreise, Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. 1905, 96, 156.) 

Ober del' Frage, ob del' Schalwald sich hoch odeI' nieder rentiert, steht del' 
nationale Gesichtspunkt, daB seine Erhaltung im Interesse del' Versorgung del' 
inlandischen Lederindustrie fiir den Fall del' Wiederholung einer Blockade 
Deutschlands durch seine Feinde eine gebieterische Pflicht ist. Wenn die Zufuhr 
von Quebracho und del' anderen auslandischen Gerbmittel gesperrt ist, ist 
Deutschland wie im Kriege auf die Inlandserzeugung del' Eichen- und Fichten
rinde angewiesen. Letztere steht zwar ohne weiteres zur Verfiigung, ist abel' 
wedel' qualitativ noch quantitativ fUr sich aUein zur Lederbereitung hiu
reichend. Die unbedingt notwendige Eichenschalrinde kann dagegen nicht 
plOtzlich aus dem Boden gestampft werden, wenn keine Eichenschalwaldungen 
mehr da sind. Fichtenrinde und Harz sind als Nebenprodukte im Notfalle 
immer vorhanden, Eichenschalrinde hat den Charakter eines Hauptproduktes, 
das um seiner selbst willen erzogen werden muB. 

E. Gestiitzt auf die Erfahrungen wahrend des Krieges ist es nicht mehr zu 
verantworten, den Eichenschalwald fUr vogelfrei zu erklaren. Es muB wenigstens 
del' Versuch gemacht werden, seine Existenz durch Zolle auf die auslandischen 
Gerbstoffe zu retten. In gleicher Weise ist auch die Fichtenrinde zu schiitzen, 
damit ihr volkswirtschaftlicher Wert voll ausgeniitzt wird. 

Als Mindestzolle sind die im Allgemeinen Tarif 1906' festgelegten zu be
trachten (S. 801) unter del' Voraussetzung, daB del' Anderung del' Preise durch 
das Zollaufgeld (Goldzuschlag) jeweils Rechnung getragen wird. Die Einfuhr 
von Fichtenrinde konnte ganz verboten werden. Inwieweit zur Stiitzung del' 
deutschen Gerbstoffextraktindustrie rohen Gerbmaterialien Zollerleichterungen 
gewahrt werden sollen, ist besonders zu priifen. An der Erstarkung diesel' In
dustrie hat . die Forstwirtschaft solange ein besonderes Interesse, als sie zur 
Extraktbereitung inlandische Fichtenrinde und auch Eichengerbholz ver
wendet. 

Der Reichsforstwirtschaftsrat setzte hei seiner Tagung am 15. September 1920 
in Miinchen auf Grund eines Berichtes von Forstrat Lud wig iiber die Erhaltung des Eichen
schalwaldes einen AusschuB zur Beratung der die Gerbstofferzeugung betreffenden Fragen 
ein (Mitt. d. RFR. 1920, Nr. 6, S. 137). Dieser faBte am 3. Marz 1921 den BeschluB, "das 
Reichswirtschaftsministerium zu ersuchen, darauf hinzuwirken, a) daB bis zur Eiufiihrung 
eines neuen Zolltarifs die Einfuhr auslandischer Gerbstoffe nur insoweit zugelassen wird, 
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aIs der Bedarfder Gerbstoff- und Lederindustrie aus der heimischen Gerbstofferzeugung 
nicht gedeckt werden kann, b) daB bei Aufatellung eines neuen Zolltarifs ffir Gerbstoffe 
folgende Tarifsatze festgesetzt werden: Zolltarif-Nr. 93 Quebrachoholz und anderes Gerb
holz usw. mindestens 5 M. fiir 100 kg, Nr. 92 Gerbrinden 1,50 M., Nr. 384 Gerbstoffausziige 
flii3Sig 14 M., fest 28 M. fiir 100 kg." Dieser BeschluB wurde von der Vollversammlung 
des ReichsforstwirtBchaftsrates bei seiner Tagung im September "1921 in Kreuznach auf
genommen. 

Ger brinde (Eichen- und Fichtenrinde) hatte von 1879-f892 einen Zoll 
von 0,50 M. je dz, seit 1892 ist sie vertragsmiHlig zollfrei und auch vom 1. Juli 
19~1 ab zollfrei geblieben. Der Allgemeine Zolltarif von 1906 sieht einen Satz 
von 1,50 M. je dz vor. 

Die Einfuhr von Que brachoholz (zerkleinert und unzerkleinert) war 
VOl' dem 1. Marz 1906 zollfrei. In dem autonomen Tarif von 1902 ist ein Zoll 
von 7 M. pro dz vorgesehen, in den Handelsvertragen 1906 wurde derselbe 
auf 2 M. herabgesetzt (S. 801). 

Die Einfiihrung eines Quebrachoholzzolles wurde seit dem Anfang der 90er 
Jahre wiederholt gefordert. Das preullische Abgeordnetenhaus faBte am 7. Mai 1894, 
der deutsche Reichstag am 2. Mai 1895 in diesem Sinne BeschluB, ebenso die bayerische 
Kammer der Abgeordneten am 8. April 1896. Der Bundesrat hat jedooh nach eingehender 
Priifung der Frage am 14. Oktober 1896 besohlossen, von einem Quebraohoholzzoll ab
zusehen. Der Staatssekretar des Reichsschatzamtes begriindete in der Reichstagssitzung 
vom 20. Januar 1897 diese Ablehnung damit, daB die Einfiihrung eines Zolles auf iiber
seeisohe Gerbstoffe kaum zu iiberwindende zolltechnisohe Schwierigkeiten bieten wtirde 
und wegen der zollfreien Einfuhr der europaisohen Gerbstoffe die Rindenpreise dooh nioht 
erhohen, wohl aber die deutsoHe Lederindustrie- sohadigen wiirde. In demselben Sinne 
sprach sich der preuBisohe HandeIsminister am 1. Marz 1897 im Abgeordnetenhaus aua 1). 
Seitens der Regierung wurde die Regelung der Frage bei dem Absohlusse der neuen Handels
vertrage versprochen. 

D~e 26. Verso deutsoher Forstmanner zu Brealau faBte am 24. August 1898 den 
BeschlUB, daB ffir die aualandisohen Gerbmaterialien, insbesondere das Quebraohoholz 
und die Extrakte, nach Ablauf der bestehenden HandeIsvertrage "eine wirksame Zoll
belastung" unentbehrlich sei. - Der Deutsche Forstverein brachte auf seiner Versammlung 
zu Wiesbaden 1900 folgende Zolle in Vorschiag: Eichenrinde 0,50 M., Nadelholzrinde 1,00 M., 
iibrige Rinden 0,50 M., Quebrachoholz 10 M. pro dz (gegen vielseitigen Widerspruoh), 
Gerbstoffausziige 0,50 M. pro kg nutzbaren Gerbstoi{es, sonstige Gerbstoffe frei. In dem 
Zolltarifentwurf von 1901 hatte die Reiohsregierung folgende Zolle eingesetzt: Gerb
rinden 0,50 M., Quebraohoholz 1,00 M., andere Gerbmittel frei. Die Reiohstags
kommission erhOhte diese Satze namentlich mit Riicksioht auf die rheinischen Schal
waldbetriebe auf 1,50 M. fiir Gerbrinde, 7 M. fiir Quebrachoholz, 3 M. ffir die iibrigen 
Gerbmittel pro dz. Diese Zollsatze gingen auch in den Allgemeinen Zolltarif vom 25. De
zember 1902 iiber. 

Die Hauptversammlung des Deutsohen Forstvereins zu Trier 1913 besohloll, 
daB an den bestehenden Zollsatzen ffir Gerbmaterialien festgehalten werden solIe, nur 
solIe Quebraohoholz denselben Zoll tragen wie beschlagenes Holz. (Die Kriegserfahrungen 
lagen eben damals nooh nioht vor.) 

"Der Zoll auf Que brachoextrakt wurde im Aligemeinen Tarif auf 28 M. 
(fliissig 14 M.), im Vertragstarif auf 8 M. (fliissig 4 M.) je dz festgesetzt (s. S. 801). 

Durch die Verordnung der Reichsregierung vom 24. Juni 1921 wurde 
auf Grund des Gesetzes vom 21. Juni 1921 (S. 796) der Zoll fiir Gerbrinden 
(Zolltarif-Nr. 92) auf "frei", fiir Quebrachoholz (Nr. 93) auf 2 M., fiir Algaro
billa usw. (Nr. 94) auf 2 M., fiir Gerbstoffausziige (Nr. 384) auf 4 M. "fliissig", 
8 M. "fest" belassen, d. h. alif dem Stande des Vertragstarifes 2). Der 
Zollsatz fiir Eichenholz-, Fichtenrinden- und Kastanienholzausziige, der im 
deutsch-osterreichischen Handelsvertrag auf 2 M. "flussig" und 4 M. "fest" 
festgesetzt war, kam infolge Erloschens dieses Vertrages in Wegfall. Fur diese 
Auszuge sind also in Konsequenz der Verordnung vom 24. Juni 1921 seit 1. Juli 
1921 ebenfalls 4 bzw. 8 M. Zoll je dz zu entrichten. 

1) VgI. Jentsoh, Eiohenschalwald 260f. - Gg. von Mayr in von Stengels Worter
buoh, 3. Erg.-Bd. 326. - 2) Holzhandelsblatt 1921", Nr. 54. 
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F: Einfuhr und Ausfuhr von Gerbstoffmatcrialien. Vom 1. Marz 
1906 ab wurde die friihere statistische Position "Holzborke und Gerberlohe" 
(92) in drei Unterpositionen getrennt (s. Tabelle). 

Die Ein- und Ausfuhr von Holzborke und Gerberlohe betrug in 1000 t: 
Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausi. 

1842/4fl 3,2 4,1 1870 20 6,6 1900 101 8,9 
1847 (50 3,0 2,9 1872 98 5,0 1905 114 11,4 
1851/5'~ 2,0 3,9 1877 103 10,1 1906 114 5,2 
1855(59 2,6 4,0 1880 60 4,3 1907 116 6,4 
1860(64 611 3,7 1890 105 12,6 1908 98 4,6 

Die Einfuhr von unzerkleinertem Que brachoholz (Blocke) betrug 
18855, 18864, 18876, 1888 17, 189022, 189588, 1900121, 1905 122, 190698, 
1907 113, 1908 110 Tausend t. Die Ausfuhr schwankte von 1889-1908 zwischen 
0,17 und 2,49 Tausend t. 

Die Einfuhr von zerkleinertem Que brachoholz schwankte von 1899 
bis 1908 zwischen 4,9 und 7,4, die Ausfuhr zwischen 10,9 und 13,6 Tausend t. 

Die Einfuhr von Que brachoholz-Extrakt schwankte von 1899 bis 1908 
zwischen 5,9 und 13,9, die Ausfuhr zwischen 5,9 und 14,fl Tausend t. 

Die Einfuhr und Ausfuhr von 1909-1913 weist die folgende trbersicht 
aus 1): 

1000 Tonnen. 

I Einfuhr I Ausfuhr 

19()!)Ti9io \ 1911 \ 1912 \ 1913 1909\1910\1911\1912\1913 

Eichenrinde 43,4 39,5 30,6 30,2 32,0 2,1 1,0 0,8 0,7 0,7 
N adelholzrinde 34,9 32,9 26,6 25,9 27,4 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 
Mangrove, Mimosa u. a. 27,2 39,8 36,8 40,3 43,3 2,3 2,5 1,7 2,7 3,6 
Quebracho-Blocke 93,4 141,1 155,3 103,3 112,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Quebracho, zerkleinert 4,1 2,9 1,8 3,2 4,8 12,9 12,2 9,6 6,6 6,2 
Quebrachoextrakt . 11,2 9,7 10,1 12,1 17,3 13,0 18,0 20,8 20,1 20,2 
Eichen-, Fichten-, Kasta-

nienholz-Extrakt 28,5 29,1 32,5 35,5 35,7 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1 
Gallapfel-, Sumach-, Myro-

balanen-Extrakt 1,3 1,6 1,4 2,0 2,1 1,0 1,4 1,5 - -
Andere Gerbstoffe 43,5 55,7 38,7 33,1 43,5 0,9 1,0 1,4 1,3 1,6 

Sa. Gerbstoffe ..... 1291,2\356,8\ 337,6\289,5\318,41 33,1\37,0 \36,7 \33,4 I 34,3 

Von der eingefiihrten Eichenrinde lieferten in 1000 t: 
1909 1910 1911 1912 1913 

Osterreich-Ungarn 27,5 24,2 17,3 18,1 19,9 
Frankreich 9,0 9,1 7,0 4,3 5,9 
Belgien . . .. . 4,0 3,0 3,1 4,4 3,2 

Kleine Mengen liefern auch die' Niederlande und Luxemburg. Da Luxemburg 
zum deutschen Zollgebiet gehorte, wurde die Einfuhr nach Deutschland nicht 
nachgewiesen. 

Die eingefiihrte Nadelholz-(Fichten-)rinde lieferte fast ausschlieBlich 
Osterreich-Ungarn (1909-1913 32,7, 31,4, 25,0, 25,3, 26,9 Tausend t), einen 
Bruchteil auch Schweden. 

Die exotischen Rinden (Mangrove, Mimosa usw.) kamen zum iiber
wiegenden Teil aus Britisch-Siidafrika, kleinere Mengen aus Britisch-Ostafrika, 
Madagaskar, Australien und Deutsch-Ostafrika. 

1) AUg. Anz. f. d. Forstprodukten.Verkehr 1913, Nr. 21, 22; 1914, Nr. 51. 
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Que bracho blocke kommen nur aus Argentinien, kleine Mengen zer
kleinertes Holz auch liber Belgien. Die Ausfuhr von letzterem liberwiegt die 
Einfuhr. 

Quebrachoholzextrakt wird zu 2/3 von Argentinien, zu 1/3 von Belgien, 
eine Kleinigkeit auch von Italien geliefert. Belgien lieferte von 1909-1913 
4,7, 5,7, 3,9, 3,9, 5,3 Tausend t. Die gute Entwicklung der deutschen Extrakt
industrie schon vor dem Kriege beweist die Tatsache, daB· aus Deutschland 
mehr Quebrachoextrakt ausgefiihrt als eingefiihrt wurde. Die Abnehmer waren 
Schweden, RuBland und Danemark. 

Eichen-, Fichten- und Kastanienholzextrakt, die in der Statistik 
zusammengefaBt sind, wurden geliefert von Frankreich (1909-1913 18,1, 
19,3, 20,2, 22,8, 22,6 Tausend t), lhterreich-Ungarn (5,3, 4,8, 4,8, 4,7, 4,8) und 
Italien (Kastanie 5,0, 4,9. 7,0, 7,5, 7,6). 

x. AnsHindische Holzzolle. 
Es hat keinen Zweck, jetzt auf die Holzzollgesetzgebung des Auslandes naher einzugehen, 

weil die Regelung der Handelsbeziehungen unter den europaischen Staaten noch nicht 
abgeschlossen ist. AuBerdem ist die Hohe der Zolle in den meisteJ.l: Staaten durch die 
wechselnden Goldaufschliige (Vervielfiiltigungskoeffizienten) steten Anderungen je nach 
dem Stand der Valuta unterworfen. . 

Der franziisische Zolltarif beruht auf dem Gesetz vom II. Januar 1892. Er besteht aus 
einem Generaltarif (tarif maximum) .!IDd einem Mininlaltarif (tarif minimum). Beide Tarife 
sind autonom. Nach verachiedenen Anderungen erfoIgte eine neue amtliche Zolltarifausgabe 
vom 30. Juni 1910. Dieser Tarif kommt fiir die deutsche Einfuhr nur noch dem Wortlaut 
nach in Anwendung. Die Generaltarifsatze, nach denen deutsche Waren verzollt werden, 
sind durch das Dekret vom 28. Marz 1921 sehr zuungunsten Deutschlands abgeiindert 
worden. Die ErhOhungskoeffizienten, die mit dem Dekret vom 28. Marz 1921 eingefiihrt 
wurden, wurden bereits durch Dekret vom 29. Juni 1921 bzw. 28. Dezember 1921 erneut 
erhOht. Die Zolle sind Gewichtszolle 1). 

Der italienische Zolltarif vom 9. Juni 1921 ist am I. Juli 1921 in Kraft getreten. 
Die ZOlle sind Gewichtszolle. Zu den Zollen tritt ein ErhOhungskoeffizient, der hinter der 
einzelnen Position angegeben ist. AuBerdem wird ein Goldaufgeld erhoben, das fiir je 
15 Tage neu festgesetzt wird 2). 

Der schweizerische Zolltarif vom 8: Juni 1921 ist am 1. J uli 1921 in Kraft getreten. 
Da.s "Bundesgesetz, betreffend den schweizerischen Zolltarif", enthaltend die allgemeinen 
Bestimmungen iiber die Verzollung der Waren, ist am 10. Oktober 1902 erlassen. Der 
Tarif ist stark protektionistisch. Die Zolle sind Gewichtszolle. Ein Vervielfaltigungs
koeffizient besteht im schweizerischen Zolltarif nicht 3). 

Der jugoslavische Zolltarif nach der Verordnung vom 4. Juni 1921, in Kraft getreten 
am 16. J uli 1921, hat den Text des bisherigen Zolltarifs vom 31. Marz 1904 beibehalten 
und nur die Zollsatze abgeandert. Ebenso sind die in dem Tarif vom 31. Ma~.z 1904 ent
haltenen gesetzlichen Bestimmungen geblieben, bis auf einige geringfiigige Anderungen. 
Der Tarif zerfallt in einen Maximal- und einen Minimaltarif. Fiir Deutschland kommt der 
Maximaltarif in Anwendung. Da die Zollsatze in Gold angegeben sind, wird ein Goldaufgeld 
erhoben, das von Zeit zu Zeit neu festgesetzt wird. Die Zolle sind Gewichtszolle. 

1) Zollsatze mitgeteilt im Holzhandelsblatt 1921, Nr. 41. 
2) Zollsatze mitgeteilt im Holzhandelsblatt 1921, Nr. 79. 
3) Zollsatze mitgeteilt im Ho~zhandelsblatt 1921, Nr. 50. 



Sie bzehntes Kapitel. 

Holztransport. 

I. Ubersicht. 
Dem Fernverkehr des Holzes auf weitere Strecken dienen nur die Wasser

straBen und die Eisenbahnen. 
In neuester Zeit haben fiir die Verfrachtung des Holzes auf kiirzere Ent

fernungen auch die Kraftlastwa.gen Bedeutung gewonnen. Ihre Verwendung 
setzt aber Wege mit starkem. Grundbau, geniigender Breite, tragfahigen Briicken 
und groBen Kurvenradien voraus, Verhii.ltnisse, wie sie im Walde und bei den 
an die Waldwege anschlieBenden Flurwegen selten gegeben sind. Es ist nicht 
zu leugnen, daB sich bisher die Einrichtungen fiir die Abfuhr des Holzes aus 
dem Walde mit wenigen Ausnahmen im primitivsten Zustande befanden und 
vieles zu verbessern ist. Unbedingt erforderlich ist die Ausbringung des Holzes 
yom. Fallungsort auf tagerplatze im Walde, von denen aus die Abfuhr durch 
die Holzkaufer erfolgen' kann. 

Das meiste Holz wird in Deutschland auf den Eisenbahnen befordert, der 
kleinere Tell auf den BinnenwasserstraBen. Es betrug der Holztransport in 
Millionen Tonnen 

1911 

auf den Eisenbahnen . 21,18 = 77,6% 
auf den ·WasserstraBen 6,09 = 22,4% 

----~~----~~~ 
Zusammen 27,27 = 'lOO% 

1913 

23,08 = 78,4% 
6,36 = 21,6% 

29,44 = 100% 

Nach der Gewichtsmenge aller befOrderten Giiter (aussehlieBlicb Tiertransport) 
stand das Holz beim Eisenbahntransport 1911 mit 5% an 4. Stelle, 1913 mit 
4,6% an 5. Stelle, beim WasserstraBentransport 1911 mit 7,5% an 5. Stelle, 
1913 mit 6,3% an 4. Stelle. Das Nahere ergibt sich aus folgender Dbersicht. 

Die Gewichtsmenge der auf den deutschen Eisenbahnen und 
Binnen w asserstraBen beforderten wich tigsten Massengiiter. 

1911 1913 

Eisenbahn Binnenwasser- Eisenbahn Binnenwasser· 
straBen straBen 

Mill. t I % Mill. t I %, Mill. t I % Mill. t I % 

Kohlen und Tori • 169,54 40,1 23,57 28,7 198,60 39,7 1 32,39 32,0 
Steine. 44,27 10,5 7,05 8,6 50,76 10,2 5,98 5,9 
Erden. 24,88 5,9 ll,ll 13,6 39,52 7,9 11,90 1l,7 
Holz . 21,18 5,0 6,09 7,5 23,03 4,6 6,36 6,3 
Eisen und Stahl 20,33 4,8 1,97 2,4 24,23 4,8 2,13 2,1 
Erze 19,73 4,7 10,06 12,3 25, II 5,0 14,27 14,1 
Diingemittel • 14,54 3,4 1,87 2,3 16,35 3,3 2,89 2,9 
Getreide. 14,17 3,4 6,60 8,1 15,58 3,1 7,17 7,1 
Riiben 6,38 1 

1,5 0,25 0,3 12,14 2,4 0,49 0,5 
AIle Giiter 421,72 100 81,51 100 499,63 I 100 101,26 100 
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Von dem beforderten Holz aner Art trafen in Prozenten auf: 

Eisenbahnen . . '. . . 
BinnenwasserstraBen . 

Inlandsverkehr 
1911 1913 
90,2 83,0 
44,0 65,0 

Einfuhr 
1911 1913 
8,3 6,1 

54,7 23,0 
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Ausfuhr 
1911 1913 
1,5 10,9 
1,3 12,.() 

Innerhalb Deutschlands sind die Hauptversandgebiete fiir Holz die preuBi. 
schen Ostprovinzen und Siiddeutschland, die Hauptempfangsgebiete Mittel-, 
West- und Siiddeutschland. 

II. Transport zu Wasser. 

1. Der Seeweg. 
Die Schiffahrt auf der See iiberbietet an Leistungsfahigkeit hinsichtlich 

des Holztransportes ane anderen Verkehrsanstalten. Allerdings kommen fiir 
den Transport auf Seeschiffen nur bearbeitete Holzer in Betracht. Rundholz 
nimmt zu viel Schiffsraum in Anspruch und ist daher fUr den Massentransport 
so gut wie ausgeschlossen. AuBerdem fallt auch seine verhaltnisJDli,Big groBe 
Schwere ins Gewicht, weil es nicht so gut ausgetrocknet werden kann wie be
arbeitetes Holz. Frisches Holz ist in Schiffen auch leicht dem Verderben aus
gesetzt. Die meisten, amerikanischen Holzer werden vor der Verfrachtung 
erst kiinstlich getrocknet. Daher senden aIle Staaten, die iiber See exportieren 
miissen, wie Schweden, Norwegen und die Vereinigten Staaten, nach Deutsch
land und nach den iibrigen Landern nur verschwindend kleine Mengen Rundholz. 

Als Nachteil wird beirn Seetransport empfunden, daB die Frachtsatze je 
nach der Konjunktur und der Nachfrage nach Schiffsraum einem steten, oft 
sprungweisen Wechsel unterworfen sind. Fiir den Export amerikanischen 
Holzes nach Europa und fUr den nordischen Holzmarkt spielt der Stand des 
Frachtenmarktes eine ausschlaggebende Rolle. Die Preise fiir Schnittwaren 
frei Schiff (fob) regulieren sich unter normalen Verhaltnissen nach der Hohe 
der Schiffsfrachten. 

In RuBland wurden im Jahre 1913 folgende Decklastbestimmungen getroffen: Das 
Laden von schweren Holzern ist nur Schiffen gestattet, deren Aufbauten standige und 
feste Teile des Schiffsganzen bilden. Es ist verboten, Holz auf Deck zu laden, wenn Schiffs
raume leer sind. Wahrend des Winters ist der Export :von schwerem Holz von russischen 
Hafen als Decklast verboten. AlB Bchweres Holz gelten Balken oder Baumaterialien von 
iiber 8" Dicke und 20' Liinge, Telegraphenpfahle, Espenholz fiir Streichholzer, sowie Erlen
und Birkenholz von mehr alB 8' Lange und Eiche in allen GroBen. Alle anderen Holzer, 
die nicht mehr als 15 KubikfuB Inhalt haben, gelten als leichte Giiter. Die Decklast darf 
nicht hoher alB die feste Verschanzung Hegen. 

Der Verkauf des Holzes iiber See erfolgt entweder fob, d. h. free on bord = 
frei an Bord geliefert, oder cif, d. s. die Anfangsbuchstaben von cost, insuranoe, 
freight = Kosten, Versicherung, Fracht. Beim cif-Verkauf liefert der Ver
kaufer dem Kaufer das Holz {rei bis zum Bestimmungshafen. 

In der letzten Zeit wurde der Versuch gemacht, Schnittwaren in groBen 
FloBen aufzubauen und diese durch Dampfer iiber See schleppen zu lassen. 
Die MiBerfolge waren aber haufiger als das Gelingen. 

2. Die Binnenwasserstra6en. 
Die BinnenwasserstraBen scheiden sich in zwei Gruppen: in die natiirlichen 

und kiinstlichen Wasserwege. Der Transport kann sich vollziehen per Schiff, 
durch FlOBen oder mittels Trift. 
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A. Die Verfrachtung des Holzes in Schiffen ermoglicht die weit
gehendste Schonung des Materials. Schnittwaren werden in Deutschland auf 
dem Wasserwege nur noch in Schiffen versendet, weil sie durch das FlOBen 
unverkauflich wiirden. Der Vorteil der Schiffsfracht wachst mit der Trag
flihigkeit der Schiffe. Ein durch Abgaben nicht zu stark belasteter GroB
schiffahrtsweg wird an Leistungsfahigkeit hinsichtlich der MasseIibewegung 
des Holzes im Binnenverkehr durch keinen anderen Transportweg iibertroffen. 

Sehiffe von 2340 Tonnen Ladefahigkeit, wie sie auf dem Rhein verkehren, nehmen 
die Fracht von 234 Eisenbahngiiterwagen = 4-5 Giiterziigen auf. Sie lassen 3740 fm 
Nadelrundholz und 4680 fm Nadelsehnittholz. Das groBte Rheinsehiff hatte vor dem 
Kriege 3581 Tonnen Ladefahigkeit, konnte also 5728 fm Nadelrundholz und 7160 fm Schnitt. 
holz aufnehmen. Der starkste Schlepper sehleppt 5000 Tonnen zu Berg = 8000 fm Nadel· 
rundholz und 10000 fm Nadelsehnittholz. 

Die Schiffsfrachtentarife sind wie die Seefrachtentarife stets veranderlich; 
ihre Hohe.bangt vom Wasserstand, von dem Angebot an Schiffsraum und der 
Moglichkeit der Ruckladung abo 

Durch das Reichsgesetz vom 24. Dezember 1911 iiber den Ausbau der 
deutschen WasserstraBen und die Erhebung von Schiffahrtsabgaben wurde 
letztere verfugt. Fur die DurchfUhrung des Gesetzes auf dem Rheine versagten 
aber die Niederlande, auf der Elbe Osterreich die Zustimmung. 

B. Die FlOBerei bietet neben vielen Vorteilen erhebliche Nachteile. Sie 
kann auch auf seichtenWasserlaufen betrieben werden, auf welchen Schiffe 
nicht mehr verkehren konnen. Da keine Triebkraft notwendig ist - das FloBen 
auf KanMen bildet eine Ausnahme - und die Bedienung dl'ls FloBes mit wenigen 
Menschenkraften bewerkstelligt werden kann, sind die Transportkosten ungemein 
gering. Au! dem Main wird z. B. ein NadellangholzfloB mit 300 fm von Staffel
bach bei Bamberg bis Frankfurt von 2 Mann bei normaler Witterung in 6 bis 
7 Tagen dirigiert. Dazu kommt, daB das FloB selbst Fahrzeug ist und keine 
tote Last mit verfrachtet wird. Das Ein- und Ausladen des Holzes ist an be
liebig vielen Stellen moglich. Die Nachteile der FloBerei bestehen darin, daB 
das Holz durch das FloBen an den Enden verstoBen wird und durch das lange 
Liegen im Wasser oft Qualitatsverluste erleidet (auBer Erlen- und Eichenholz). 
Die FlOBerei ist auch nur s.trom'Lbwarts moglich oder lukrativ. Sie ist beschrankt 
auf den Langholztransport mid ohne weiche Langholzstamme uberhaupt nicht 
moglich. Sageblocke, Brennholz und Schnittwaren konnen nur als Oblast 
transportiert werden. WahreI).d innerhalb Deutschlands die FlOBerei auf den 
kleineren Wasserlaufen immer mehr eingeschrankt wird, bietet sie fUr die Zu
fuhr des auslandischen Holzes nach Deutschland noch eine sehr wichtige Trans
portmethode. - Die privatrechtlichen Verbaltnisse der FlOBerei sind durch 
Reichsgesetz vom 15. Juli 1895 geordnet. 

Durch die Kanalisierung der Wasserlaufe mit Schleusen wird der FloBerei
betrieb unmoglich gemacht, wenn nicht besondere FloBgassen eingebaut werden. 
Aber selhst dann geht der naturliche Vorteil des FloBereibetriebes verloren, 
weil die FloBe durch Dampfer geschleppt werden mussen .. Zildem verbietet 
sich wegen der Storung des Schiffbetriebes die FloBerei meistens von seIber. 

Auf dem Main heiJ3en FlOlh, welehe aueh hartes Holz enthalten, HolianderfloBe; 
WeiJ3floBe enthalten nur weiehes Holz; WeiBfloBe mit OberlaB haben mehr als 50 em Tief. 
gang ("Schiffahrtspolizeiordnung fiir den kanalisierten Main"). 

C. Die Trift, d. i. jene Transportmethode, hei welcher die Holzstiicke 
(Blocke und Brenilholz) einzeln in das flieBende Wasser geworfen und von 
demselben fortgetragen werden, hat nur fUr den lokalen Verkehr Bedeutung 
und wird wegen der damit verbundenen Verluste an Quantitat (bis zu 30%) 
und Qualitat; dann im Hinblick auf die' Uferbescbadigungen, die Gefahrdung 
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des am Triftflusse liegenden Kulturgelandes, die Kollisionen mit den Wasser
berechtigten usw. immer mehr eingeschrankt 1). 

D. Neben den auBerordentlichen Vorteilen, welche die WasserstraBen fiir 
den Holztransport bieten, stehen auch erhebliche N ach teile. Sie sind im 
Winter wahrend der Frostperiode wegen Eises, dann oft auch in den iibrigen 
Jahreszeiten wegen Hochwassers oder Mangels an Wasser nicht benutzbar. 
Dazu kommt, daB sich der Verkehr auf den BinnenwasserstraBen sehr langsam 
und unregelmaBig vollzieht. Auf den aus RuBland kommenden Stromen liegen 
die FloBe oft monatelang fest. 

Da die Eisenbahnen den Giiterverkehr schon liingst nicht mehr in kurzen Lieferfristen 
bewaltigen k6nnen, namentlich nicht in den verkehrsreichen Herbstmonaten, ist der Aus
bau der WasserstraBen eine volkswirtschaftliche Notwendigkeit. Richtig ist, daB 
die Vorteile eines leistungsfahigen WasserstraBennetzes auch den nach Deutschland ein
gefiihrten auslandischen Bodenprodukten zugute kommen und die Einfuhr und die Ver· 
teilung derselben innerhalb Deutschlands wesentlich erleichtert wird. Inwieweit die Zollo 
politik hier korrigierend eingreifen kann, ist eine Frage fiir sich. Es lieBe sich aber der 
Standpunkt nicht mehr rechtfertigen, nur wegen der Gefahr der Konkurrenz des Aus
landes den Ausbau der WasserstraBen verhindern zu wollen. Es k6nnen auch Zeiten 
kommen, in welchen die Hilfe des Auslandes notwendig ist. 

Durch das Versailler Friedensdiktat sind der Rhein, die Donau und die Elbe inter
nationalisiert worden. 

a) Grollschiffahrtsstralle Rhein-lliain-Donau. Das alte Projekt der Verbindung des 
Rheines mit der Donau iiber den Main wurde durch den Bau des Donau·Mainkanals nur 
unvollkommen gelost. Derselbe, 1834-1846 mit einem Aufwand von 28 Mill. Mark von 
einer Privatgesellschaft (unter Fiihrung von Rothschild mit teilweise englischem Kapital) 
ausgefiihrt und 1852 vom bayerischen Staat iibernommen, hat bei einer Lange von 172 km 
100 SJhleusen und tragt nur Schiffe mit 120 t Ladefahigkeit. Bei niedrigem Wasserstand 
konnen diese Schiffe weder auf 'tlem Main noch auf der Donau weiter befordert werden. 
Der Holztransport hat nur geringen Umfang. Seit 1864 edordert der Betrieb des Kanals 
stets Zuschiisse, das Anlagekapital verzinste sich niemals. 

Der 1892 gegriindete "Verein fiir Hebung der FluB- und Kanalschiffahrt in Bayern", 
der seit 1915 den Namen "Bayerischer Kanal verein" fUhrt, strebte den Umbau der 
WasserstraBe von Aschaffenburg bis Passau fUr Schiffe von 600 t Tragfahigkeit an, er
schOpfte aber seine Tatigkeit in zu vielen Projekten. 

Erreicht wurde zunachst nur der Ausbau des Mains zur GroBschiffahrtsstraBe von seiner 
Miindung bis nach Aschaffenburg. Die offizielle Eroffnung dieser Strecke und des neuen 
Hafens in Aschaffenburg erfolgte am 3. November 1921. 

1m Jahre 1917 wurden durch ein bayerisches Gesetz die Mittel zur Ausarbeitung eines 
ausfiihrlichen Entwurfes fiir die Herstellung einer GroBschiffahrtsstraBe von Aschaffen
burg bis Passa.u genehmigt 2). Die begonnenen Arbeiten muBten nach dem Zusammen
bruch Deutschl3:!'lds wieder eingestellt werden. 

Dllrch den Ubergang der dem allgemeinen Verkehr dienenden WasserstraBen an das 
Reich vom 1. April 1920 ab wurde die Frage auf eine erweiterte Grundlage gestellt. 

Nunmehr wird der Ansbau der GroBschiffahrtsstraBe ffir SJhiffe bis zu 1500 t Trag
fahigkeit vom J\hin bei Aschaffenburg iiber Bamberg, Niirnberg zur Donau und weiter 
iiber Regensburg bis zur Reichsgrenze bei Passau von der am 30. Dezember 1921 mit einem 
Grundkapital von 900 Millionen Mark gegriindeten Rhein-Main-Donau Aktiengesell
schaft erfolgen. Weiterhin soIl damit der Ausbau der Donau zwischen Kelheim und 
Ulm zur GroBschiffahrtsstraBe sowie die Herstellung von Schiffahrtsanschliissen nach 
Augsburg und Miinchen verbunden sein. Die wesentliche Grundlage fiir die Dllrchfiihrung 
des Unternehmens bildet die Verwertung der durch den Bau von Wasserkraftwerken bei 
den Schleusenstufen erzeugten elektrischen Energie. Das Betriebswasser fUr die Kanal
strecke und die Kraftwerke zwischen Main und Donau soIl dem Lech unterhalb Augsburg 
entnommen und durch einen 90 km langen Zubringerkanal der Scheitelhaltung der Schiff
fahrtsstraBezugefiihrt werden. 

Nach hundert Jahren von der Inbetriebnahme der einzelnen Wasserkraftwerke an, 
spatestens am 31. Dezember 2050, gehen dieselben unentgeltlich an das Deutsche Reich 
iiber. Von der eigentlichen WasseratraBe werden die einzelnen Tcilstiicke nach ihrer Fertig
stellung auf Verlangen des Reiches oder der Gesellschaft vom Reich fiir eigene Rechnung 

1) Uber die Trift im bayerischen Wald vgl. L. Leythauser, Foratw. Centralblatt 1906, 
414. - Derselbe, Wirtschaftliche und industrielle Rundschau im Gebie:l&..Jies inneren 
bayerischen Waldes. Passau 1906. - 2) Vgl. Forstw. Centralblatt 1917, 365. 
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ubernommen, so daB die Gesellschaft von den Kosten, die der Betrieb und die Unterhaltung 
der WasserstraBe mit sich bringt, entlastet wird. Zwischen Aschaffenburg und Paseau 
sollen 250000 PS an Wasserkraften gewonnen werden. Zuniichst wird der Ausbau zwischen 
Aschaffenburg und Wiirzburg und zwischen Regensburg und Paseau in Angriff genommen. 

Dieser GroBschiffahrtsweg wird die Schnittholza~fuhr aus Bayern nach dem Rhein 
wesentlich fordern, die RundholzfloBerei auf dem Main aber vollig lahmlegen. Vorkehrungen 
fiir die Aufrechterhaltung des FloBverkehrs auf dem kanalisierten Main sind im Bau. 
programm nicht vorgesehen. 

Der Donau-Mainkanal wird nach Fertigstellung ebenfalls unter internationale Auf· 
sicht gesteIlt werden. 

b) Der Mittellandkanal in PreuBen (Rhein-Weser-Elbekanal), dessen Ausbau nun gee 
sichert ist, wird den Rhein mit der Elbe verbinden. Durch ihn werden siimtliche nord. 
deutsche WasserstraBen organisch miteinander verbunden und namentlich der Westen mit 
dem Osten. Bei seiner Einmiindung in die Elbe trifft der Mittellandkanal auf das aus· 
gedehnte miirkische Kanalnetz und steht durch dieses in kiirzester Verbindung mit der 
Oder, deren rechtsseitige WasserstraBen (Warthe, Netze, Bromberger Kanal) weiter zur 
Weichsel fiiliren. Die in der Niihe des Kanals liegenden wirtschaftlich bedeutenden Stiidte 
werden durch StichkaniiJe mit dem Hauptkanal verbunden. 

In forstlicher Beziehung bringt der Ausbau des Mittellandkanals den Vorteil, daB das 
Grubenholz des Ostens nach den Kohlengruben des Westens gebracht werden kann. Aller
dings wird das russische Holz auch weiter gegen den Westen vordringen (vgl. Mitt. d. 
Deutschen Forstvereins 1901, Nr. 2). 

Das Projekt des Mittellandkanals war im Sommer 1899 yom preuBischen Abgeordneten. 
haus unter agrarischem EinfluB abgelehnt. Durch Gesetz yom 1. April 1905 wurde aber 
der Ausbau der Teilstrecke Bevergen-Hannover in die Wege geleitet unter der Bedingung, 
daB auf den im Interesse der Schiffahrt regulierten Fliissen die Einfiihrung von Schiffahrts· 
abgaben angestrebt wird. Diese scheiterte fiir den Rhein an dem Widerstand Hollands. 

III. Eisenbahntransport. 

1. Bedeutung. 
Der Holzverkehr auf den deutschen Eisenbahnen betrug im Durchschnitt 

der Jahre: 
1000 t Mill. fm 1000 t Mill. fm 

1883/85 5779 9,7 1908 19011 31,7 
1886/90 7821 13,1 1909 18644 31,1 
1891/95 9612 16,1 1910 19487 32,5 
1896/1900 13463 22,5 1911 21181 35,5 
1901/05 15478 25,8 1912 21888 36,6 

1906 18632 31,1 1913 23081 38,5 
1907 19029 31,8 

Die vier Gruppen, in die in der "Statistik der Guterbewegung auf deutschen 
Eisenbahnen" das Holz ausgeschieden ist, wurden bereitsauf S. 629 mitgeteilt. 

In Prozenten entfielen auf die beforderte Holzmenge 1): 

1909 1910 1911 1912 1913 
Rundholz usw. (31 a) . 22,2 22,5 23,2 22,5 22,3 
Schnittholz usw. (31 b) 36,4 37,5 37,8 38,7 36,0 
Brennholz usw. (31c) . 39,9 38,3 37,3 37,4 40,7 
AuJ3ereuropaisch (31d) 1,5 1,7 1,7 1,4 1,0 

Das auBereuropaische Holz ist erst seit 1898 besonders genannt. 
Auf den bayerischen Eisenbahnen r. d. Rh. steht unter allen Gutern der Holztransport 

weitaus an erster Stelle. Er betrug 1885 1196, 1890 1678, 19003120, 1901 2973, 19022618, 
1903 2889, 1904 3199, 1905 3051, 1911 3908, 1912 4098, 1913 4194 Tausend t. Die vier 
Sortimentengruppen sind mit folgenden Gewichtsmengen beteiligt': 

1) Ausftlhrliohes im AUg. Anz. f. do Forstprodukten.Verkehr 1914, Nr. 62. 
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Rundholz / SChnittholZ/ Brennholz I AuBereuro- Wenn 
Jahr 31a i 31 b I 31e paiseh 31d Sa. 1 t = 1,67fm 

1000 Tonnen 1000fm 

1900 951 II36 1016 10,8 3120 5210 
1905 974 1059 1002 ]6,0 3051 5094 
19II 1289 1473 II23 23,0 3908 6526 
1912 1210 1653 1215 19,5 4098 6844 
1913 1:261 1543 1373 16,6 4194 7004 

An dem gesamten Holzverkehr auf den deutschen Eisenbahnen waren die rechts
rheinischen Eisenbahnen beteiligt: 1900 mit 21 %, 1905 mit 18%, 1911 mit 18,5%, 1912 
mit 18,7%, Un3 mit 18,2%. 

Die erate deutsehe Eisenba.hnlinie Niirnberg-Fiirth wurde als Priva.tbahn am 
7. Dezember 1835 eroffnet, dann folgten 1838 die Linie Berlin-Potsdam und 1839 die LiDie 
Leipzig-Dresden. - Die La.nge der vollspurigen Eisenbahnen betrug in Deutschland 
1838 141, 1840 548, 1845 2304, 1850 6044, 1860 II 660, 1870 19694, 1880 33707, 1890 
41 818, 1900 49878, 1910 59 031, 191361 159 km. 

Die Tarifpolitik der Eisenbahnverwaltungen hat auf die Entwicklung und 
Gestaltung von Industrie und Gewerbe, Handel, Land- und Forstwirtschaft 
den weitgehendsten EinfluB. Sie ist imstande, die Wirkung der Zollgesetz
gebung ganz oder teilweise aufzuheben bzw. zu korrigieren, namentlich soweit 
das Holz in Betracht kommt (vgl. S. 808). Die Holzpreisfrage ist in erster 
Linie, in vielen Waldgebieten sogar ausschlieBlich, eine Holzfrachtfrage. 1m 
allgemeinen kann man sagen, daB der Waldwirtschaft um so mehr gedient ist, 
je billiger das Holz auf den Eisenbahnen befOrdert wird. Es konnen aber durch 
eine generelle Verbilligung der Holztarife die Interessen einzelner Holzproduk
tionsgebiete dadurch geschadigt werden, daB nun andere in bestimmten Absatz
gebieten mit ihnen in Wettbewerb treten. Ebenso Mnnen hohe Tarife den 
Absatz entlegener Waldgebiete lahmlegen. _, 

Ohne territoriale Ausnahmetllrife wird daher die Eisenbahntarifpolitik bis 
auf weiteres den verschiedenen Verhaltnissen der deutschen Waldwirtschaft 
nicht gerecht werden konnen. 

Ahnlich wie beirn Holzzoll sind auch an der Eisenbahntariffrage eine Reihe 
von Erwerbszweigen beteiligt, deren Interessen oft weit auseinandergehen. 
An erster Stelle steht als Urproduzent der Waldbesitzer, an zweiter die holz
verbrauchende Industrie und das Gewerbe, an dritter der Eisenbahnfiskus 
und an vierter und letzter der Holzhandler einschlieBlich des fUr den· Handel 
arbeitenden Sagemiillers. Den ersten Anspruch auf Beriicksichtigung hat der 
Waldbesitzer, weil er an die Scholle gebunden ist. Die Holzhandler und die 
Sagewerke konnen ihre Einkaufsgebiete verlegen und unter Umstanden ihr 
Holz auch aus dem Ausland beziehen. 

Von groBer Bedeutung fUr das gesamte Holzgewerbe ist die Stetigkeit des 
Tarifwesens. Sprunghafte Veranderungen erschweren die Kalkulation und 
unterbinden bestehende Handelsbeziehungen. 

Wie ein Damoklesschwert schwebt iiber der ganzen Tarifpolitik die Tatsache, 
daB jede Tarifbegiinstigl:ing auch dem auslandischen Holz zugute kommt. 

2. Die Grundlagen der Tarifierung. 
Die Eisenbahngiitertarife bestehen aus zwei Teilen: 
~. Aus einer festen Gebiihr, d. i. die A bfertigungsge biihr (Expeditions-, 

Manipulationsgebiihr). Sie bemillt sich nach dem Gewicht (Einheit 100 kg) 
und ist fiir aIle Entfernungen gleich; {riiher war sie teilweise fiir Entfernungen 
bis zu 100 km abgestuft, um den Nahverkehr zu begiinstigen. 
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2. Aus dem Streckensatz, d. i. eine der Transportlange entsprechende 
Gebiihr. Er kann fiir jeden Kilometer gleich hoch sein oder bei steigender 
Entfemung fallen. 1m letzteren Falle spricht man von Staffeltarifen. 

Die Frachtsatze werden fUr je 100 kg in Pfennigen bemessen oder in Mark 
fiir 10 Tonnen (bisherige Wagenladung, Waggon). Die Beforderung einer 
Tonne (= 1000 kg) einen Kilometer weit bedeutet einen Tonnenkilometer 
(tkm). 

Abfertigungsgebiihr und Streckensatz zusammen bilden den "Einheits
satz". 

Die Entfemung zwischen zwei Bahnstationen sind in dem "Kilometerzeiger" ent· 
ha.1ten. Die auf die Entfemung in Kilometem entfallenden Gesamtfrachtsatze enthiilt 
der "Frach tsatzzeiger". Dieselben sind nach oben abgerundet und fur Unterschiede 
bis zu etwa 4 Kilometer einheitlich gestaltet. Fiir den Wechselverkehr bestimmter 
Stationen bestehen auch nach besonderen Rucksichten festgesetzte Stationsfrach t· 
satze, auBerdem gibt es noch Zuschlags. und AnstoBfrachten. Ausnahmetarife ge· 
wlihren bestimrilten Gutem hesondere Vergiinstigungen. 

Die "Eisenbahn.Verkehrsordnung" enthalt die verkehrspolizeilichen Vorschriften 
und die zivilrechtlichen Verpflichtungen der Eisenbahnverwaltung. 

Zu den Frachtsatzen kommen noch Nebengebiihren nach dem Neben
ge biihrentarif (Ladegebiihren, Krangeld, Wagegeld, Lagergeld, Platzgeld usw.). 

Fiir die Tarifierung des Holzes auf den deutschen Eisenbahnen ist seit 1877 
die im "Deutschen Eisenbahn-Giitertarif" (Teil I) jeweils festgelegte 
Giitereinteilung maBgebend. 

Das Holz kann als Stiickgut oder als Wagenladung aufgegeben werden. 
Zu den Satzen der Wagenladungsklasse werden die Giiter befordert, die 
der Absender mit eine m Frachtbrief fUr einen Wagen als Wagenladung auf
gibt. Die folgende Darstellung bezieht sich nur auf die Tarifierung des Holzes 
in Wagenladungen. 

Bis zum 1. Dezember 1920 waren die Wagenladungsgiiter in die vier Haupt
klassen eingeteilt: Allgemeine Wagenladungsldasse B, Spezialtarife I, II, III. 
Fiir das Holz kamen seit dem 1. April 1912 nur die Spezialtarife II und III 
in Betracht. 

Am 1. Dezember 1920 traten an die Stelle dieser Bezeichnungen die "Haupt
klasse A" (hochste KIasse), "B", "C" und "D"; dazu kam eine neue Haupt
klasse "E" (niedrigste Klasse), die die friiheren Ausnahmetarife 2 (Rohstoff
tarif) und 4 (Diingekalktarif) ersetzt. 

Der·friihere Spezialtarif II entspricht der jetzigen Hauptklasse C, der friihere 
Spezialtarif III der Hauptklasse D. In diese beiden Klassen ist das Holz ein
geteilt; Klasse B und E kommen fiir Holzwaren in Betracht, Klasse B fiir aus
landische Gerbstoffe (auch Quebrachoholz). 

Eine "W agenlad ung" ("Waggon") umfaBte bis zum 1. Dezember 1920 
ein Ladegewicht von 10 000 kg = 10 Tonnen, seit diesem Termin ein solches 
von 15 000 kg = 15 Tonnen. 

Wegen der Sperrigkeit verschiedener Guter und aus wirtschaftlichen Griinden hestand 
aber vom 1. Dezember 1920 bis 1. Februar 1922 die sog. "Liste A", iii welcher die Guter 
aufgefiihrt waren, fiir die das frachtpflichtige Mindestgewicht der Hauptklassen nur 
10 000 kg hetrug. Dazu zahlte auch das Holz mit Ausnahme von Schnittholz und der Eisen· 
bahnschwellen; fur diese Sortimente erfolgte die Frachtberechnung fiir ein Mindestgewicht 
von 15 t. 

Die Liste A wurde am 1. Februar 1922 aufgehoben; als Ersatz wurde die 10 Tonnen. 
Ladung als Nehenklasse eingefiihrt 1). 

AuBer den Hauptklassen, die sich nur auf die 15 t-Ladung beziehen, gibt 
es fiir jede Hauptklasse zwei Ne benklassen, namlich die 10 t·Nebenklasse 
und die 5 t-Nebenklasse. Erstere wurde vom 1. Februar 1922 ab eingefiihrt. 

1) Vgl. Holzhandelsblatt 1920, Nr. 100, 101, 102/103; 1922, Nr. 10. 
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Die Nebenklassen werden mit An 10, An 5, Bn 10, Bn 5 usw. bezeichnet. Fiir 
die Hauptklasse E gelten die Nebenklassen del' Hauptklasse D. 

Gegeniiber del' Hauptklasse von 15 Tonnen sind die Frachtsatze del' 
Ne benklassen hoher 

fiir die 
10 t-Ladung 

bei Klasse A um 10% 
" B" 15 0/ 0 

" ,. c" 20 0/ 0 

" D". 25 0/ 0 

fiir die 
5 t-Ladung 

20% 
30% 
40% 
50% 

Durch Aufrundungen werden die wirklichen Frachtsatze etwas verschoben. 
Durch die ErhOhung des Mindestladegewichts von 10 t auf 15 t wird del' 

Holztransport fUr kleinere Sendungen erschwert. Zudem konnen wegen des 
raumlichen Umfanges del' Holzsortimente in vielen Fallen die von del' Eisenbahn 
gestellten Wagen bis zum Gewicht von 15 t nicht ausgelastet werden 1). 

Bis zum Ubergang aUer deutschen Staatsbahnen an das Reich am 1. April 
1920 hatte jede del' deutschen Eisenbahnverwaltungen ihre eigene T arif
hoheit, d. h. es konnten die Tarifsatze nach ihrem eigenen Ermessen fest
gesetzt werden. Bindend war nul' das Tarifschema. 

Vordem Jahre 1917 hatten die Tarifsatze Jahrzehnte lang keine Anderung 
erfahren. Eine Erhohung war nicht notig, weil die siiddeutschen Bahnen immer
hin noch eine geniigende Rente abwarfen und die preu.Bischen glanzende Uber
schiisse aufwiesen. In den letzten Kriegsjahren trat eine ma.Bige Steigerung ein. 
Als-dann vom Jahre 1919 ab durch die Verschlechterung del' deutschen Valuta 
und durch die Steuern die Preise fUr Materialien sowie die Gehalter und Lohne 
sprunghaft in die Hohe gingen, mu.Bten die Tarifsatze diesel' Bewegung folgen. 
Die ErhOhung del' Giitertarife betrug am: 1. August 1917 7% (Verkehrssteuer), 
1. April 1918 15%, 1. April 1919 60%, 1. Oktober 1919 50%, 1. Marz 1920 
100%, 1. Dezember 1920 50-85%, 1. November 1921 30%, 1. Dezember 1921 
50%, 1. Februar 1922 331/ S%' 1. Marz 1922 20%, 1. April 1922 40%. Die 
prozentische Erhohung bezieht sich jedesmal auf den ganzen vorhergehenden 
Einheitssatz. 

Die vornehmste Aufgabe del' Eisenbahnverwaltung besteht darin, mit 
den wirtschaftlichen Erfordernissen del' Zeit engste .. Fiihlung zu halten. Anstatt 
diese volkswirtschaftliche Funktion zu erfiillen, ist sie nunmehr zu einer Geld
kassierungsanstalt geworden. Darunter leidet auch die Holzwirtschaft emp
findlich. 

Die Staffelung der Tarife. 
Durch die Tarifreform vom 1. Dezember 1920 wurde fUr alle Giiter auf den 

nunmehrigen deutschen Reichseisenbahnen das Staffeltarifsystem ein
gefiihrt und damit die seit Jahrzehnten vi~l umstrittene Frage der Staffeltarife 
gewaltsam zu ihren Gunsten gelost. Die Zukunft mu.B zeigen, ob die bisherige 
BefUrchtung, da.B die Staffeltarife mehr den auslandischen als den inlandischen 
Giitern zugute kommen, berechtigt war und ob iiberhaupt nicht die Produktions
und Absatzverhaltnisse einzelner deutscher Wirtschaftsgebiete beeintrachtigt 
werden. Dies gilt namentlich fUr die Holzwirtschaft. 

Unter Staffeltarifen versteht man jenes Tarifsystem, welches den Strecken
satz nicht fUr jeden Kilometer gleich hoch bemi.Bt, sondern bei verschiedenen 
Entfernungen verschieden. Hier kommen nul' jene in Betracht, bei welchen 
der Streckensatz mit der gro.Beren Entfernung niedriger wird, also Staffeltarife 
mit fallender Skala. Diese konnen wieder auf zweierlei Art gebildet werden. 

1) Holzhandelsblatt 1922, Nr. 10. 
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Entweder wird von einer gewissen Entfernung ab der ermii.Jligttl' Einheitssatz 
fiir die ganze Entfemung (also vom ersten Kilometer ab)J zugrunde gelegt 
(Durchrechnung), oder man bringt den ermiiBigten Satz nur fUr die weitere 
'Transportstrecke in Anrechnung und stoBt denselben an den nach hoherem 
Einheitssatze gebildeten Tarifsatz der Anfangsstrecke an (mit AnstoB). Das 
-Gemeinsame beider Arten ist aber die Wirkung, daB die Fracht mit zunehmen-
-der Entfemung relativ billiger wird. 

Das System der Staffeltarife kam zuerst in den sechziger J"ahren in Belgien 
allgemein zur Durchfiihrung und bestand vor dem Krieg fUr die Verfrachtung 
von Massengiitem, wozu auch das Holz zahlt, in fast samtlichen das Deutsche 
-:Reich umgebenden Landem, namlich in Osterreich-Ungarn, Ru.Bland, Frank
reich, Niederlanden, Belgien. Innerhalb des Deutschen Reiches wurde auf den 
;siidwestdeutschen Eisenbahnen Ende der siebziger Jahre ein Versuch mit 
den Staffeltarifen oder Zonentarifen gemacht. Die offentliche Aufmerksam
keit wurde indessen erst auf die Staffeltarife gelenkt, als dieselben am 1. Sep
tember 1891 auf den preuBischen und anderen deutschen Bahnen fiir den 
Transport von Getreide und Mehl eingefiihrt wurden und zwar auf Betreiben 
der ostelbischen GroBgrundbesitzer. Dieselben sind aber bei Aufhebung des 
Identitatsnachweises fUr Getreide und Mehl am 1. August 1894 wieder ab
geschafft worden. 

Auch die deutsche Reichsverfassung von 1871 wies in Art. 45 auf die Staffel
tarife hin: Das Reich solle dahin wirken, "daB bei grBBeren Entfemungen fiir 
den Transport von Kohlen, Koks, Holz, Erzen, Steinen, Salz, Roheisen, 
Diingungsmitteln und ahnlichen Gegenstanden ein dem Bediirfnis der Land
wirtschaft und Industrie entsprechender ermaBigter Tarif und zwar tunlichst 
der Einpfennigtarif eingefUhrt werde". Gemeint war noch der Silberp£ennig 
pro Zentnermeile = 2,2 Markpfennig pro tkm. 

Zugunsten der Staffeltarife wird geltend gemacht, 1. daB die Selbstkosten 
der Bahnen auf weite Entfernungen verhaltnismaBig geringer werden, 2. daB 
Staffeltarife den Verkehr auf weite Entfernungen heben, die Absatzgebiete 
el'Weitem und so die Einnahmen der Eisenbahnen erhohen, 3. daB sie das beste 
Kampfmittel seien gegen die Konkurrenz der WasserstraBen und fremder 
Eisenblthnen. - Gegen die Staffeltarife wird angefiihrt, 1. daB sie den Zwischen
handel schadigen, weil bei Unterbrechung des Transports auf einem Zwischen
platz hBhere Frachten sich ergeben als wenn der Transport von der Anfangs
bis zur Endstation durchlauft, 2. daB sie die auslandische Einfuhr begiinstigen, 
3. daB sie in den bestehenden' wirtschaftlichen Verhaltnissen Verschiebungen 
veranlassen 1). 

Eine grundsatzliche Gegnerschaft gegen die Staffeltarife besteht seitens der 
Schiffahrt, der Privatbahnen und kleinerer Industrien in giinstigen Absatz-
gebieten. . . 

Einzelne Staffeltarifeodel' staffeltarifahnliche Tarifsatze bestanden fUr Holz 
schon frillier. Eine kleine Staffelung bewirkt schon-die fiir alle Entfernungen 
gleichbleibende Abfertigungsgebiihr. Staffeltarife fiir Holz waren der Roh
stofftarif, der Zonentarif in den Bstlichen preuBischen Provinzen, der bayerische 
Mainumschlagstarif und die normalen Tarifsatze des Spezialtarifs III. 

Von seiten eines Teiles der ostdeutschen Holzhandler und Waldbesitzer 
wurden friiher wiederholt und namentlich in den Jahren 1905 und 1906 Holz
staffeltarife von den ostlichen preuBischen Provinzen nach den westlichen 
gefordert. Alle siiddeutschen und westdeutschen Holzinteressenten nahmen 
dagegen scharf Stellung, die Waldbesitzer von dem Gesichtspunkte aus, daB 

1) Ulrich, Staffeltarife und WasserstraBen. Berlin 1894. 
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damit dem russischen Holz del' Weg nach dem Rheine, dem Hauptabsatzgebiet 
fiir das siiddeutsche und westdeutsche Holz, geoffnet wiirde 1). 

Die am 1. Dezember 1920 eingefiihrten allgemeine~ Staffeltarife bestehen 
in einer horizontalen ·und in einer vertikalen Staffelung. 

Die horizontale Staffelung bezieht sich auf das Spannungsverhaltnis del' 
Frachtsatze del' Giiterklassen zueinander, die vertikale Staffelung auf die Fracht
satze nach den Entfernungen innerhalb jeder Klasse. 

Nach dem Stand yom 1. Februar 1922 hat die horizontale Staffelung fiir 
eine Entfernung von 200 km, wenn man den Frachtsatz der Klasse C = 100 
setzt, folgende Spannung: 

Klasse ABC D E 
181,7 132 100 62,6 47,5 

Die vertikale Staffelung betragt von del' Entfernung von 300 km ab bis 
zum 1000. km nach dem Stand yom 1. Februar 1922 ab in Klasse A 50%, in B 
60%, in C 70%, in D 80%, in E 90%. 

Die vertikale Staffelung erfoIgt durch AnstoB fiir je 100 km. Die groBten 
Senkungen weisen die Entfernungen von 301-600 km auf. 

Von einer starkeren Belastung der Nahentfernungen zum Ausgleich des 
Ausfalles an Einnahmen durch die Staffelung auf die weiteren Transportlangen 
wurde wegen des immer starker werdenden Wettbewerbes der Kraftwagen 
abgesehen. 

Nach dem Stand am 1. Februar 1922 betrugen die A bfertigungsge biihren 
und Streckensatze in Pfennigen: 

Entfernung Klasse 
kIn A B C D E 

Abfertigungsgebiihren fiir 100 kg: 
320 I 310 I 260 I 210 160 

Streckensatze fiir den tkm: 

1-100 193 136 102 &4 47 
101-200 (AnstoB) 184 131. 97 1)6 44 
201-300 175 126 93 1)1 40 
301-400 155 108 80 40 32 
401-500 135 90 87 29 24 
501-600 115 72 94 18 16 
601-700 108 66 47 16 13 
701-800 101 60 40 14 10 
801-900 94 55 34 12 7 
iiber900 

" 88 50 28 10 4 

Bis zum 1. April 1922 wurden diese Satze weiterhin um 70 % erhOht. 

3. Die Holztarife. 
Fiir die Tarifierung des Bau-, Nutz- und Brennholzes kommen nur die 

Hauptklassen C und D mit den dazu gehOrigen Nebenklassen in Betracht, 
fiir die Tarifierung von Holzwaren und Gerbstoffen auch die Klassen B und E. 

Die Tariflage, die nachstehend dargestellt wird, bezieht sich auf den Stand 
yom 1. Februar 1922. Es ist abel' mit Sicherheit anzunehmen, daB dieselbe 
sich immer wieder andern wird. Die forstpolitischen Forderungen hinsichtlich 

1) Ausfiihrliches in meinem Referat bei der Tagung des Forstwirtschaftsrates des 
Deutschen Forstvereins am 23. April 1906, gedruckt in den Mitt. d. Deutschen Forst
vereins 1906, Nr. 2. - Ferner AUg. Anz. f. d. Forstprodukten-Verkehr 1906, Nr: 18. 
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der Holztarifierung werden dagegen im allgemeinen stets auf die gIeichen Ge
sichtspunkte aufgebaut sein. 

A. Der friihere Spezialtarif I. 
Bis zum 1. April 1912 war im Deutschen Eisenbahn·Giitertarif das Holz (Rundholz 

und Halbfabrikate) auf die drei Spezialtarife verteilt. 
Unter den Spezialtarif 1 (jetzt Hauptklasse B) fiel yom 1. April 1885 bis zum 1. April 

1902 "Holz in Balken, Brettern, Bohlen und Blocken von solchen Sorten, 
welche nicht Gegenstand eines betriebsgemaBen Einschlags in der mittel
europaischen Forst· und Landwirtschaft sind", z. B. Pitsch.pine (Pechkiefer), 
Yellow·Pine, Mahagoniholz usw. Vom 1. April 1902 ab wurde das Wort "Sorten" durch 
"Arten" ersetzt. 

Diese veranderte Fassung hatte ihre besondere Geschichte. Unter den Spezialtarif I 
soUten grundsatzlich die HOlzer aller jener auslandischen Baume fallen, die in Deutschland 
oder tlberhaupt in Mitteleuropa zur Zeit forstbetriebsmaBig nicht genutzt werden, 
also Holzer, welche in Mitteleuropa gar nicht oder nicht in einer solchen Menge erzeugt 
werden konnen, daB sie fiir den Handel in Betracht kommen. Man ging dabei von der 
Voraussetzung aus, daB die auslandischen (auBereuropiiischen) Holzer besonders hoch· 
wertig sind und daher einen teueren Tarif vertragen, und andererseits sollte das aus Amerika 
stammende Holz hoher beJastet werden, damit dessen Einfuhr erschwert wird. Es war 
eigentlich ein besonderer Schutzzoll, der in diesem Eisenbahntarif fiir die amerikanischen 
Holzer steckte. Durch die frtlhere Bezeichnung "Sorten" wurde dieser Zweck aber nicht 
erreicht. Da "Sorte" iiberhaupt kein naturwissenschaftlicher Begriff ist, machten die 
importierenden Holzfirmen geltend, daB Eichen, NuBbaume, Eschen und Kiefern auch in 
Mitteleuropa wachsen und die Struktur dieser Holzer jener der in Amerika wachsenden 
vollstandig gleich sei. Tatsachlich kann auch yom forstbotanischen Standpunkte 1) 
aus fiir diese Holzarten kein zolltechnisch geniigendes Unterscheidungsmerkmal er
bracht werden. Die Importfirmen beanspruchten deshalb fiir den Transport dieser Holzer 
die billigeren Satze des Spezialtarifs II und erlangten auch unterm 17. April 1901 seitens 
des Reichsgerichts ein obsiegendes Urteil, in dem dasselbe entschied, daB amerikanisches 
EichenfaBholz gleich dem FaBholz aus deutschen' Eichen nach Spezialtarif II zu tarifieren 
und der preuBische Eisenbahnfiskus mit seiner gegenteiligen Forderung abzuweisen ist 2). 
Infolgedessen anderten die Eisenbahnverwaltungen das Wort "Sorten" in "Arten" urn. 
Zu einer Art (species) rechnet man botanisch aIle diejenigen Individuen, welche unter· 
einander so iibereinstimmen, als ob sie die unmittelbaren Nachkommen eines Individuums 
waren. Die "Gattung" (genus) umfaBt mehrere Arten, welche durch ilire Gesamterscheinung 
sich als nahe verwandt darstellen (Prantl). Zur Gattung Pinus gehort z. B. die Art Pinus 
australis (sog. Pitsch·Pine). Wenn man nun, wie es vielfach geschah, unter "Sorten" die 
Gattung Pinus verstand, dann muJ3te das Pitsch.Pine·Holz nach Spezia1tarif II verfrachtet 
werden, weil auch in Mitteleuropa die Gattung Pinus in Gestalt der gewohnlichen Kiefer 
(P. silvestris) zum Eins('hlag kommt. 

Auch mit der Einftlhrung des Begriffes der Arten wurden die Streitigkeiten nicht 
abgeschnitten. Das Oberlandesgericht Dresden entschied 1904, daB Schuhpflocke aus ameri· 
kanischem Birkenholz nicht unter Spezialtarif I fallen, weil "Art" ein zu vieldeutiger Be
griff und fUr den Verkehr Art und Sorte gleichb!ldeutend sei. Daraufhin wurde 1904 bei 
der Position "Holz" in allen drei Spezialtarifen als Anmerkung eingefiigt: "Unter Arten 
sind die botanischen Arten (species) zu verstehen." 

Auch diese Anderung war ungeniigend. Das Reichsgericht entschied 1906, daB nicht der 
Verfrachter, sondern die Eisenbahn zur Begriindung der Forderung der Fracht des Spezial
tarifes 1 zu beweisen habe, daB die Holzer von Arten herriihren, die in Mitteleuropa nicht 
betriebsgemaB eingeschlagen werden. Diesen Beweis zu erbringen, war fiir die Eisenbahn 
zu schwierig. 

1m Jahre 1907 verfiigten die preuBischen Staatsbahnen, daJ3 auf amerikanisches Eichen
holz und Waren aus diesem der Spezialtarif I nur dann anzuwenden sei, wenn die Sendung 
im Frachtbrief ausdriicklich als Holz oder Holzware von solchen Arteri bezeichnet ist, 
die in Mitteleuropa nicht betriebsgemaB eingeschlagen werden. Dieser Verfiigung schlossen 
sich die anderen Staatsbahnen teils ausdriicklich, teils stillschweigend an. Tatsachlich 
wurde damit das amerikanische Eichenholz in den Spezialtarif II versetzt 3). 

1) Vgl. Biisgen im Forstw. Centralblatt 1902, 370. 
2) Vgl. Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. 1902, 273. 
3) Ausftihrliches tiber die Geschichte dieser Frage ist in dem Gutachten der Sachsischen 

Staatseisenbahnen fiir die Standige Tarifkommission yom Jahre 1911 mitgeteilt, abgedruckt 
im Allg. Anz. f. d. Forstprodukten·Verkehr 1911, Nr. 75; 1912, Nr. 1, 2. 
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1m Hinblick auf die praktische Unlosbarkeit des Problems wurde vom 1. April 1912 
ab das Holz aus dem Spezialtarif I ganz herausgenommen. AuBereuropaisches Holz wird 
jetzt wie das inlandische tarifiert. 

Die Versammlung deutscher Forstmanner faBte 1878 in Dresden die Ent
schlieBung, daB das auBereuropaische Bau- und Nutzholz in den Spezialtarif I, alles auBer
halb der deutschen Grenzen aufgegebene Bau- und Nutzholz in den Spezialtarif II und 
das deutsche Bau- und Nutzholz in den Spezialtarif III zu versetzen sei. 1m Jahre 1878 
war die Holzeinfuhr noch zollfrei. 

B. Holz der Klasse C. 

a) Tariflage. 

Darunter fallt das Rundholz, d. h. Stammholz jeder Lange mit Ausnahme 
der in die Klasse D eingereihten Holzer (Papier-, Gruben-, Brennholz) und die 
Schnitt- und Ho belwaren. Die Tarifposition lautet: 

"Holz, auch gedampft oder getrankt, soweit nicht in Klasse D genannt: 
1. Stammholz, BlOcke UIid Stangenholz, auch Masten; 
2. beschlagenes, gespaltenes oder gerissenes Holz; 
3. Schnittholz, auch gehobelt, genutet, gezapft, gelocht, gekehlt oder sonst 

weiter bearbeitet, z. B. Kantholz (Balken, Sparren oder Verbandholz), 
Latten, Leisten, Bohlen (Pfosten), Bretter, Dielen, Planken, Borde, 
Riemen und Stabe fiir FuBbOden; 

4. Daub-(FaB-)Holz; 
5. Spane; 
6. Weiden, einjahrige, geschalte." 
Unter 1 fallen auch die Telegraphenstangen. 
Unter Daub-(FaB-)Holz ist gespaltenes Holz zu verstehen, insbesondere Eichendaub

holz; Spane zur Klarung von Bier und Essig, fiir StiefelsoWen, Spiegelrahmen, Sparterie
waren usw. 

Bis zum 1. September 1919 bestand auf allen deutschen Eisenbahnen fUr 
das Holz des Spezialtarifs II ein Mitte der 1870er .Jahre eingefiihrter Ausnahme
tarif 1 mit 3 Pf. Streckensatz fiir den tkm und iiber 100 km mit 120 Pf. Ab
fertigungsgebiihr fUr die Tonne. Die normalen Satze dieser Tarifklasse waren 
3,5 Pf. Streckensatz und 120 Pf. Abfertigungsgebiihr. 

Auf den bayerischen, wiirttembergischen und badischen Staatsbahnen galt 
dieser Ausnahmetarif nur fur das Schnittholz und das gehobelte Holz. Rund
holz wurde zu einem besonderen "Stammholztarif" (Ausnahmetarif la) be
fOrdert, fUr den der Streckensatz 2,7 Pf. fUr den tkm und die Abfertigungs
gebiihr 70 Pf. fUr die Tonne betrug. Gegen die preuBischen Rundholztarife 
waren die siiddeutschen auf Entfernungen von 100-600 km um 16-12°j() 
billiger. Fiir dasselbe Geld konnte man z. B. in PreuBen die Wagenladung 
Rundholz 400 km, in Siiddeutschland 460 km weit transportieren. Dieser 
Stammholztarif wurde am 1. August 1917 aufgehoben und an dessen Stelle 
der allgemeine Holztarif gesetzt. 

Dieser siiddeutsche "Stammholztarif" galt fiir: 1. Stammholz (Lang- und 
Rundholz) des Spezialtarifes II, namlich: a) Stammholz (Lang- und Rundholz) mit oder 
ohne Rinde, rundes oder auf einer Seite (auch der ganzen Lange nach) beschlagenes oder 
auf mehreren (allen) Seiten bis zu einer Gesamtlange von hochstens 3 m beschlagene Stamme. 
Die Beschlagung kann an einem Teile oder an mehreren Teilen des belie big langen Stammes 
erfolgen; b) Eichen- und sonstiges Laubholz-Stammholz (Lang- und Rundholz), fassoniertes, 
d. i. mehrkantig abgebeiltes (aber nicht gesagtes) und c) die lediglich des Transportes 
wegen nach dem DurchmesEer zersagten oder gespaltenen sog. Wagenschiisse. 2. Tele
graphenstangen; Baumpfiihle, Bohnenstecken, Geriiststangen, Hopfen
s tangen, Re bpfiihle (Rebstecken), iiber 2,5 m lang, roh oder bearbeitet, jedoch nicht 
chemisch prapariert. Derartiges Stangenholz, mehr wie einmal der Lange nach durchsagt, 
tarifierte nach dem Schnittholztarif. 
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Seit dem 1. Sep.tember 1919 wird auf allen deutschen Eisenbahnen 
das unter den Spezialtarif II, jetzt unter die Klasse C fallende Holz 
nur zu den normalen Satzen dieser Tarifklasse befordert. Damit 
wurde dem Rundholz und Schnittholz die Vorzugsstellung beirn Eisenbahn
transport genommen und die auf den.siiddeutschen Eisenbahnen dariiber hinaus 
dem Rundholz friiher eingeraumte besondere Frachtbegiinstigung aufgehoben. 
Die Belastung des unter die Klasse C fallenden Holzes durch die allgemeine 
ErhOhung der Eisenbahntarife ist deshalb relativ gro6er als bei den anderen 
Giitem (siehe folgende Vbersicht). 

Vergleich der Friedenstarife mit den Tarifen vom 1. Februar 1922. 
Gesamtfrachtsatze in Mark fiir 10 t (Waggon). 

Schnittholz und Rundholz Siiddeutsche Rundholzfracht 
Entfernung Klasse C (Spezialtarif II) 

km I 1922 I Vielfachefi '1914 I 1922 I Vielfaches 1914 

100 42 1280 I 30,5 34 1280 37,7 
200 72 2250 31,3 61 2250 36,9 
300 102 3180 31,2. 88 3180 36,1 
400 132 3980 30,1 115 3980 34,6 
500 162 4650 28,7 142 4650 32,8 
600 192 5190 27,0 169 5190 30,7 
700 222 5660 25,5 196 5660 28,9 
800 252 6060 24,0 223 6060 27~2 
900 282 

I 
6400 22,7 250 6400 25,6 

1000 312 6680 21,4 277 6680 24,1 

Au6erdem kam in Preu6en der Zonentarif fiir die ostlichen Provinzen und 
in Bayem der Mainumschlagstarif in WegfaIl. 

1. Der Zonentarif (Staffeltarif) fur die ostliohen Provinzen PreuBens galt 
-einheitlich fiir Rundholz und Schnittholz und umfallte: 

a) Die Ostbahnstaffel, eingefiihrt 1874 zur Beseitigung der Differentialtarife. Sie 
galt fiir bestimmte Strecken der Direktionsbezirke Bromberg, Danzig und Konigsberg. 
Seit 1881 betrugen die Siitze (ohne AnstoB): von 1-100 km 3,0 Pi., von 101-200 km 
.2,8 Pi., von 201-300 km 2,6 Pi., von 301-400 km 2,4 Pi., iiber 400 km 2,2 Pi.; Abfertigungs' 
.gebiihr bis zu 400 km 60 Pi., iiber 400 km 120 Pi. fiir die Tonne. 

b) Die schlesisohe Staffel, 1877 eingefiihrt, galt im Verkehr der Stationen der 
Streoken Posen-Breslau-Mittelwalde und tistlioh davon (Direktionsbezirk Kattowitz 
und die tistliche Streoke der Direktionsbezirke Posen und Breslau). Die Fracht betrug 
"Von 1-50 km 3 Pi., von 51-100 km 2,6 Pi., iiber 100 km 2,2 Pf.; Abfertigungsgebiihr 
.bzw. 60, 90 und 120 Pi. 1). 

Voo 401 km ab waren Staffel a und b gleich. 
Dieser Zonentarif wurde ab 1. September 1919 aufgehoben. 
2. In Bayern galt his zum 1. August 1917 fiir den Transit von Rundholz nach den 

.sogenannten Mainumsohlagshii.fen, daB sind Aschaffenburg, Gemiinden, Kitzingen, 
Marktbreit, Ochsenfurt, Retzbach, Sohweinfurt, Staffelbaoh, Wiirzburg ein besonderer 
Ausnahmetarif 1 bunter der Bedingung, daB die Holzsendungen von genannten Orten ab 
zu Wasser weiter transportiert wurden. Durch diesen Tarif sollte das bayerische Holz 
von dem Umschlagplatz Heilbronn abgelenkt werden. Nach demselben betrug der Transport 
iiir die gleiohe Entfernung vom Aufgabeort wie bis Heilbronn 2,7 Pi. fiir den tkm und fiir 
die Mehrentfernungen nur 2,2 Pi. Die Abfertigungsgebiihr war in beiden Fallen auf 70 Pi. 
iestgesetzt. 

Erfolgte der Weitertransport von den genannten Mainorten per Bahn nach rheinisch· 
westfalisohen Stationen, dann trugen auoh die hessischen und preuBisohen Bahnen die 
"Von Bayern zugestandenen ErmaBigungen. Trat die Weiterbeforderung nioht ein, so kamen 
-die normalen Satze fiir Rundholz in Betracht. - Den ermaBigten Tarif genoB nach dem 
Handelsvertrag auch das tisterreichische Rundholz bei der Verfrachtung nach dem Main 

-:und Rhein. Eine wesentliche Senkung der Frachtsatze hatte dieser Tarif nicht zur Folge. 

1) Holzhandelsblatt 1918, Nr. 1 u. 2. 
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Nr wurde fiir das bayerische Holz am 1. August 1917, fiir das Osterreichische am I. April 
1919 aufgehoben. 

3. In Wiirttemberg und Ba.den war der Verkehr im bmern des Landes auf kiirzere 
Entfernungen etwas verbilligt. Der Streckensatz betrug fur Rundholz bis 100 km 2,6 Pf., 
damber 2,7 Pf., die Abfertigungsgebiihr ffir Rund- und Schnittholz bis 20 km 60 P£., fur 
jeden weiteren Kilometer 3 Pf. und von 40 km ab 120 Pf. 

b) Forstpolitische Gesichtspunk-te. 

Das Rohholz und die daraus hergesteUten Halbfabrikate werden nicht nach 
dem Gewicht verkauft und gekauft, sondern nach dem Kubikinhalt Die Wirkung 
der Tarifierung des Holzes beim Eisenbahntransport kommt daher nicht in 
den nach dem Gewcht bemessenen Frachtsatzen zur Geltung, sondern in den 
auf den Kubikmeter (Festmeter) oder Raummeter treffenden. 

A. Das Schnittholz und alles andere vorgearbeitete Holz hat vor dem Rund
holz(Rohholz) bei der Verfrachtung den Vorteil voraus, daB es wegen seines 
groBeren Trockenheitsgrades leichter ist uni wegen seines Bearbeitungszustandes 
wertvoller. 

Vom Nadelholz und anderem weichen Holz konnen auf einen Wagen 
von 10 000 kg Ladegewicht durchschnittlich geladen werden in getrocknetem 
Zustande: 13-15 cbm Kiefernrundholz, 16-17 cbm Fichtenrundholz und 
18~22 cbm Nadelschnittholz. Rechnet man im Durchschnitt auf die Wagen
ladung 16 cbm Nadelrundholz und 20 cbm Nadelschnittholz, dann treffen 
bei gleichen Frachtsatzen nach dem Gewicht auf den Kubikmeter Schnittholz 
20% weniger Frachtkosten als auf den Kubikmeter Rundholz. 

Beim harten Holz tritt bei gleichen Gewichtstarifen der Unterschied 
zwischen den Frachtsatzen fUr den Kubikmeter Rundholz und Schnittholz 
weniger stark in die Erscheinung, weil das harte Schnittholz in der gleichen 
Zeit weniger austrocknet als das weiche. Auf den Wagen zu 10 Tonnen konnen 
11-12 cbm, durchschnittlich 11,5 cbm hartes Rundholz und 11-13 cbm, 
durchschnittlich 12,5 cbm hartes Schnittholz verladen werden. Es treffen so mit 
auf den Kubikmeter Schnittholz 8% weniger Fracht als auf den Kubikmeter 
Rundholz. 

Gegeniiber dem Nadelholz ist das harte Holz je Kubikmeter mehr belastet 
beim Rundholz um 39,13%, also um rund 40%, und beim Schnittholz um 60%. 
Unter dieser wesentlich hoheren Frachtbelastung leidet namentlich die Beweg
lichkeit des Buchennutzholzes. 

Nach den Tarifsatzen vom 1. Februar 1922 betragen die 

Frachtsatze je Kubikmeter in Mark: 

I Rundholz Schnittholz 
km 

weich I hart weich I hart 

100 80,00 Ill,30 64,00 102,40 
200 140,60 195,65 112,50 180,00 
300 198,75 276,50 159,00 254,40 
400 248,75 346,00 199,00 318,40 
500 290,60 404,35 232,50 372,00 
600 324,40 451,30 259,50 415,20 
700 353,75 492,20 283,00 452,80 
800 378,75 527,00 303,00 484,80 
900 400,00 556,50 320,00 512,00 

1000 417,50 581,00 334,00 534,40 

Weiterhin ist zu beriicksichtigen, daB das Schnittholz von allen A bf all
produkten befreit ist. Als solche kommen zuna.chst die Sagespane und die 
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im Rohholz etwa vorhandenen unbrauchbaren Holzteile in Betracht. Die 
Nebenprodukte, namlich Schwarten, Latten und . Biindelholz kannen in del' 
Regel gut verwertet werden. Die Sagespane werden entweder zur Heizung 
der Dampfkessel des Sagewerks verwendet oder als Streumaterial usw. ver
kauft. Unter Berucksichtigung aller Umstande kann man im Durchschnitt 
annehmen, daB sich aus dem Rundholz mindestens 75% verwertbare Halb
fabrikate gewinnen la·ssen. Wenn also der Verfrachter das Holz nicht als Rund
holz, sondern als Schnittware versEmdet, erspart er durch die Verarbeitung 
25% an Frachtkosten. 

Danach ergibt sicb folgende Rechnung: 10000 kg Rundholz ergeben 7500.kg 
verwertbare Schnittware; da diese durch Austrocknung 20% ihres Gewichtes, 
mithin 1500 kg verliert, betragt das Frachtgewicht der Schnittware nurmehr 
6000 kg. Wenn demnach an Stelle des Rundholzes die daraus her
gestellte Schnittware verfrachtet wird, werden durchschnittlich 
40% Fracbtkosten gespart. 

Bei der Berechnung des Spannungsverhiiltnisses zwischen dem Rundholz- und Sohnitt
holzwll (S. 815 f.) wurde mit Riioksicht auf den Abfall und das Gewicht der Vorsprung des 
Schnittholzes zu 50% angenommen. Der Unterschied erklart sich daraus, daB fiir das 
im Auslande erzeugte Schnittholz zollpolitisch nur eine Ausbeute von 65% angenommen 
werden kann. 

B. Da das Schnittholz mit den Erzeugungskosten bela stet ist und eine bereits 
gemusterte Ware darstellt, hat es einen haberen Wert als dlts Rundbolz. 
Dieses ist Rohmaterial, jenes Halb- oder Fertigfabrikat. In del' Eisenbabn
tarifpolitik muB der Grundsatz hoch gehalten werden, daB die Tarifsatze mit 
dem Werte der befarderten Giiter steigen und fallen. Diesem Grundsatz wurde 
seitens del' siiddeutschen Eisenbahnen bis zum 1. August 1917 dadurch Rechnung 
getragen, daB Rundholz etwas niedriger tarifiert wurde als Schnittholz. 1m 
preuBischen Staatsbahngebiet hat diese Differenzierung niemals bestanden. 

C. Mit der Gleichstellung des Rundholzes und des Schnittholzes bei der 
Tarifierung nach dem Gewicht kann sich die Forstwirtschaft niemals ein
verstanden erkliiren. DeIUl dieselbe hat eine derartige habere Belastung des 
Kubikmeters Rundholz gegeniiber dem Kubikmeter Schnittholz zur Folge, 
daB der Transport des Rundholzes auf groBere Entfernung dadurch unmoglich 
wird. 

Nach den Tarifsatzen vom 1. Februar 1922 kann u:rn den gleicben Fracht
betrag ein Kubikmeter befardert werden. 

vom Rundholz vom Schnittholz 
auf eine Entfernimg von 

lOO km 133km 
200 " 260 " 
300 " 399 " 
400 " 560 " 
500 " 738 " 
600 " 933 " 
700 " 1141 " 
800 " 1319 " 
900 " 1473 " 

1000 " 1598 " 

Daraus geht hervor, daB durch die Staffelung der Tarife der Transportradius 
des Rundholzes gegeniiber dem des Schnittholzes mit zunehmender Entfernung 
immer mehr eingeengt wird. Wenn z. B. um dasselbe Geld der Kubikmeter 
Rundholz 400 km, der Kubikmeter Scbnittholz dagegen 560 km weit trans-
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portiert werden kann, dann ist das Rundholz mit dem Schnittholz eben nicht 
mehr konkurrenzfahig. 

Obwohl das Spannungsverhaltnis zwischen den Rundholz- und Schnitt
holztarifen 40% betragen soHte, kann sich die Forstwirtschaft mit Riicksjcht 
darauf, daB sie an der Erhaltung der dem Walde nahe gelegenen Sagewerke 
selbst interessiert ist, mit eineJil. Spannungs'Verhaltnis von 25-30% zufrieden 
geben. AuBerdem auch im Hinblick auf den Umstand, daB das Rundholz oft den 
FloBweg benutzen kann. Zum mindesten muB die GleichsteHung der Fracht
satze fur den Kubikmeter Rund- und Schnittholz insoweit hergesteHt werden, 
als der Gewichtsunterschied beider Sortimente betragt, d. s. 20%. 

D. Aus der Mehrbelastung des Rundholzes folgt weiter: 
Die in der Nahe des Waldes liegenden Sagewerke erhalten beimEinkauf 

des in diesem anfaHenden Holzes ein Monopol, weil die entfernter liegenden 
Sagewerke wegen zu hoher Frachtkosten nicht mitkonkurrieren konnen. Die 
ortsansassigen Sagemuller konnen dem Waldbesitzer Preise diktieren, die weit 
unter den aHgemeinen Marktpreisen liegen. Je weiter ein Waldgebiet von den 
Verbrauchszentren des Holzes entfernt ist, um so starker tritt diese nachteilige 
Wirkung fUr Q.en Waldbesitz in die Erscheinung. Dagegen kann er sich nur 
durch die Errichtung eigener Sagewerke wehren. 

Konnen die zu den Waldungen nicht frachtgunstig gelegenen Sagewerke 
infolge zu hoher Tarife ihr Rundholz nicht aus groBeren Entfernungen mit 
der Eisenbahn beziehen, dann mussen sie darauf bedacht sein, sich dasselbe 
aus Gebieten zu verschaffen, die den Transport zu Wasser ermoglichen oder aus 
dem Auslande per Wasserweg. Dadurch werden im Inlande die Absatzgebiete 
fUr das Holz verschoben und es konnen Waldinseln entstehen, -in denen das 
Holz uberhaupt nur mehr zu niedrigsten Preisen absetzbar ist. 

Ferner werden die Sagewerke, welche auslandisches Rundholz verarbeiten, 
veranlaBt, ihre Betriebe an die Grenze zu verlegen. Konnen sie das nicht, 
weil sie an ihre Wasserkraft oder aus anderen Grunden an ihren bisherigen 
Standort gebunden sind, dann werden sie durch die GleichsteHung der Rund
holz- und Schnittholztarife ebenfalls geschadigt. 

pie Frage liegt demnach durchaus nicht so, daB die gesamte Sageindustrie 
an der GleichsteHung der Rundholz- und Schnittholztarife das gleiche Interesse 
hat. Auch gebietsweise sind die Verhaltnisse in Deutschland verschieden gelagert. 
Das groBte Interesse an der Differenzierung der Rundholz- und Schnittholz
tarife hat Suddeutschland und vor aHem Bayern r. d. Rh. Das rechtsrheinische 
bayerische Holz wird zum groBeren Teil an den Mittel- und Unterrhein, zum 
kleineren Teil nach Sachsen und Thuringen exportiert. DaS' fiir den Rhein 
bestimmte Rundholz, das von den rheinischen Sagewerken hauptsachlich zu 
Bauholz und Kantholz verarbeitet wird, geht per Eisenbahn an die Main
umschlagsplatze und wird auf dem Main und Rhein gefloBt. Die Eisenbahn
fracht kommt also nur fUr den Transport des Holzes von der Verladestation 
bis zum Main in Betracht. Das nach Sachsen und Mitteldeutschland exportierte 
Holz dagegen kann nur den Bahnweg beniitzen. Das holzreiche Siidbayern wird 
daher durch hohe Eisenbahntarife am meisten geschadigt. 

In PreuBen ist zu unterscheiden zwischen dem ostelbischen Gebiet und dem 
Westen. Die Elbe bildet auch die ungefahre Grenzlinie zwischen dem ostlichen 
und westlichen Holzhandelsgebiet PreuBens. tJber Magdeburg hinaus konnte 
bei den friiheren Tarifen Rundholz und Schnittholz vom Osten nach dem 
Westen nicht mehr verfrachtet werden. Das ostelbische Gebiet aber, welches 
das russische und polnische Holz aufnimmt, ist von der russischen Grenze bis 
nach Berlin durch WasserstraBen (Bromberger Kanal und Finowkanal) er
schlossen. AuBerdem steht der Seeweg zur VerfUgung. Infolgedessen tritt 
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hier das Bediirfnis nach unterschiedJichen Rundholz- und Schnittholztarifierung 
weniger hervor als in Siiddeutschland. Das Verlangen der dortigen Holz
interessentenkreise ist auf die billige Tarifierung des Rundholzes und des 
Schnitt,holzes gerichtet, wie sie friiher nach dem lokalen Zonentarif auch be
stand. Andererseits steht aber fest, daB sich die Sageindustrie des ostlichen 
PreuBens in den letzten Jahrzehnten immer mehr an die Einbruchsstellen des 
russischen Holzes an der Weichsel verzog, ein Beweis, daB die Verfrachtung 
des Schnittholzes nach dem Innern Deutschlands trotz des Wasserweges und 
des Zonentarifes billiger kommt als die Verfrachtung des Rundholzes. 

Der Westen PreuBens liegt unter dem EinfluB des rheinisch-westfalischen 
Industriegebietes mit seinen starken Holzbedarf und verbraucht das dort 
erzeugte Holz seIber. Die Transportlangen fUr dieses Rundholz sind gering 
Ebenso Hegen die Verhaltnisse in Mitteldeutschland. 

Sachsen hat fUr den Bezug des bOhmischen Rundholzes die Elbe ·zur Ver
fiigung. 

E. Die BewegHchkeit des Rundholzes auf den deutschen Eisenbahnen liegt 
im allgemeinen volkswirtschaftlichen Interesse. Nur so kann die Span
nung zwischen den holzreichen und holzarmen, holzbedarfsreichen undholz
bedarfsarmen Gebieten ausgeglichen werden. Es handelt sich durchaus nicht 
allein um die Interessen des.Waldbesitzes und der regionalen holzverarbeitenden 
Industrien. 

Der Standpunkt, daB das Rohholz in nachster Nahe seines Gewinn~ngsortes 
zu Halbfabrikaten verarbeitet und nur diese weiterverfrachtet werden sollen, 
ist unhaltbar, well die Anspriiche an die AusmaBe und Qualitaten der vor
gearbeiteten Holzsorten unendlich verschieden sind und daher nur von der 
ortlichen Holzindustrie erfiillt werden konnen, ferner wei! dieses Prinzip eine 
ungesunde Konzentration der Sagewerke in den holzreichen Gegenden zur 
FoIge hat. In Zeiten ungiinstiger Konjunkturen und plotzlicher Riickschlage 
wiirden tHese unter gleichen Standortsverhaltnissen arbeitenden Unternehmungen 
gemeinsam zusammenbrechen. 

Es kommt noch hinzu, daB fUr viele Zwecke Rundholz auch in seinem natiir
lichen Zustande verwendet wird, namentlich in den Industriegegenden sowie 
in den Binnen- und Seehafen. 

F. Sind die Rundholz- und Schnittholztarife dem Gewichte nach gleich, 
dann wirddas Ausland geradezu gezwungen, sein Holz als Schnittholz anstatt 
als Rundholz nach Deutschland zu senden, da die hohen Frachtkosten des 
Rundholzes innerhalb des deutschen Zollgebietes dessim Weiterleitung nach 
den Hauptverbrauchsorten erschweren, wenn nicht unmoglich machen. Deutsch
land ist aber auf das auslandische Rundholz angewiesen. Eine falsche Tarif
politik der. Eisenbahn kann dann nur durch hohe Schnittholzzolle ausgeglichen 
werden, die ihrerseits wieder zu einer unnatiirlichen Verteuerung des Holzes 
fiihren. 

AuBerdem ist zu befiirchten, daB das auslandische Kapital im deutschen 
Zollgebiet an der Grenze Sagewerke errichtet, um das um niedrigen Zoll ein
gebrachte Rundholz zu verschneiden und den Vorsprung des Schnittholzes bei 
der Verfrachtung innerhalb Deutschlands auszuniitzen. 

c. Holz der Klasse D. 

a) Tariflage. 

1. In diese Tarifklasse sind die geringwertigeren Holzsorten eingereiht, die 
zum Teil auf bestimmte Verbrauchsgebiete angewiesen sind und deshalb auf 
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groBere Entfernungen verfrachtet werden miissen. Darunter fallen Grubenholz, 
Papierholz, Eisenbahnschwellen, schwaches Stangenholz, Brennholz usw. Die
Tarifposition lautet: 

"Holz: 
1. Stamm-, Stangen-, Scheit- (lGoben-), Rollen-, Priigel- (Kniippel-) und 

Reisholz, samtlich auch entrindet, gerissen oder gespalten, jedoch nichtweiter 
bearbeitet, ferner Abfall von Holz, lose, in Sacken oder gebiindelt (Biindelholz)~ 
samtlich bis zu 1,3 m lang, von folgenden Arten: 

Birke, Buche (Rotbuche und WeiB- oder Hainbuche), ErIe, Fichte, Kiefer 
(Fohre, auch Zirbelkiefer oder Arve), Larche und Tanne; 

femer Scheit- (Kloben-), Rollen-, Priigel- (Kniippel-) und Reisholz, sowie
AbfaH von Holz, samtlich wie oben genalUlt, von folgenden Arten: 

Ahorn, Akazie, Aspe, Eiche, Esche, Linde, Pappel, RoBkastanie, Ulme
und Weide." 

(Reisholz ist aHes geringere, ins SchichtmaB eingelegte oder in Wellen ge
bundeDe Nutzholz oder Brennholz.) 

2. Priigelholz, Rundholz und Scheitholz bis zu 2,5 m Lange und 24 !lID 
Durchmesser, am diinnen Ende ohne Rinde gemessen, beim Versand an Zell
stoffabriken und Holzschleifereien zur Verwendung im eigenen Betriebe 
von folgenden Arten: 

Aspe, Fichte, Kiefer (auch Zirbelkiefer oder Arve) , TalUle. 
(Die °Anwendung der Klasse D wird daduI:ch nicht ausgeschlossen, daB sich 

bei einer Sendung einzelne Stiicke his zu 2,6 m Lange befinden.) 
3. Stangenholz (z. B. Hopfenstangen, Rebpfahle, Bohnenstangen) bis zu 

7 cm Durchmesser, am dicken Ende ohne Rinde gemessen, auch abgerindet. 
gespalten odei' gerissen, der Lange nitch durchschnitten, sofem auf einer Seita
noch Rindflache vorhanden, auch an emem. Ende roh zugespitzt oder gedampft 
6der getrankt. 

(Die Anwendung der Klasse D wird dadurch nicht ausgeschlossen, daB sich 
bei einer Sendung einzelne Stiicke bis zu 10 cm Durchmesser befinden.) 

4. Stockholz (Wurzel-, Stukken-, Stubbenholz). 
5. Stabe und Brettchen bis zu 1,25 m Lange und 25 mm Starke, auch 

durch Drahtstifte zu Kistenteilen oder FaBdeckeln verbunden, nicht. gehobelt. 
unverpackt oder nur vel'schniirt, oder in Sacken, oder in rohen Risten von 
mindestens 12 mm Brettstarke, Zigarrenkistchen- und Bleistiftbrettchen, auch 
gedampft und gefal'bt, von folgenden Men: 

Aspe, Birke, Buche (Rotbuche und WeiB- oder Hainbuche), ErIe, Fichte, 
Kiefer (Fohre, auch Zirbelkiefer oder Arve) , Larche, Linde, Pappel, RoB
kastanie, TalUle, Weide. 

6. Eisen bahnsch wellen, auch getrankt. 
7. Folgende zu Gru benzweeken des Bergbaues bestimmte Holzer: 
Rundholzer bis zu 20 cm Durchmesser, am dUlUlen Ende ohne Rinde ge

messen, und bis zu 7 m Lange, Schwellen, Schwartenbretter und Schwarten
pfahle, samtlich bis zu 6 m Lange und diilUle Brettchen bis zu 1,5 m Lange, 
samtlich auch getrankt. 

8. Weiden, einjahrige, ungesehiLlte, und mehrjahrige, Weidensteeklinge. 
Reifholz, Reiserholz, auch Besenreisig, femer Faschinen. 

9~ Sehwarten (die beim Schneiden der Stamme oder Blocke abfallenden 
auBeren Teile, die nur eine Schnittflaehe und auf der anderen Seite mindestens 
iiberwiegend die Waldkante zeigen), nieht iiber 6 m lang und nicht iiber 5 em 
stark, am dUlUlen Ende ohne Rinde gemessen. 
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10 Hobelspane, Sagespane (Sagemehl) und andere Abfallspane, auch 
ausgelaugt. 

Unter Ziffer 1 falit das geringwertigere Holz, das in der Hauptsache als Brennholz 
verwendet wird, und zwar nur von den aufgefiihrten Holzarten. Das Holz der iiberseeischen 
GewichtshiiIzer, Stamm- und Stangenholz der wertvolieren einheimischen Holzarten: 
.Aspe, Eiche, Esche, PappeI, RoBkastanie, Ulme, Weide, NuBbaum faUt in jeder Lange 
unter Klasse C, weil diese Sorten ais NutzhoIzer gelten. 

Schirr- und Werkholz, roh Yorgearbeitetes, geht ais Holzware unter C. 
Ziffer 2 umfaBt das Papierholz. Um die infoige der Festsetzung der Lange des Papier

hoIzes bis zu 2,5 m ermoglichte Verfrachtung von Nutzholz zur Klasse D auszuschlieBen, 
ist der Verwendungsnachweis gefordert und die Holzgattung vorgeschrieben. Papierholz 
beim Versand an Zwischenhandler ist, sofern es nicht unter Ziffer 1 der Klasse D falit, 
nach Klasse C abzufertigen. 

Ziller 3 betrifft die Reisstangen (bis zu 7 cm) alier Holzarten ohne Langenbeschran
kung; Die Derbstangen falien unter Klasse C. 

Ziffer 5 umfaBt das geringere Daubholz, das mit der Sage hergestellt und zu Zement-, 
Zucker-, Obstfassern verwendet wird. 

Ziffer 6. Die EisenbahnschweUen miissen die eigentiimliche Form der Eisenbahn
schwelien besitzen. Auf den Verwendungszweck kommt es nicht an. Briickenschwellen usw. 
falien unter Klasse C. 

Ziffer 7. Nur das eigentliche Grubenholz, nicht das hOherwertige Nutzholz soli die 
Frachtbegiinstigung genieBen. Grubenschwellen sind UnterlagshOlzer fiir Grubenbahnen 
oder Laufbretter. Die Laufbretter .selbst fallen unter Klasse C. 

Fur starkere Grubenholzer besteht der Ausnahmetarif la. Er 
gilt "fur Rundholzer, zu Grubenzwecken des Bergbaues bestimmte, roh oder 
getrankt, von mehr als 20 cm bis zu 30 cm Zopfstarke (am dunnen Ende ohne 
Rinde gemessen) und bis zu 5 m Lange". Die Fracht wird nach den Fracht
siitzen der Klasse D berechnet. Das Geltungsbereich erstreckt sich von allen 
Stationen des deutschen Eisenbahnnetzes mit Ausnahme des rechts
rheinischen Bahnnetzes und einiger Privatbahnen nach bestimmten, im 
Tarif mit Namen aufgefiihrten KohlengrubenanschluBstationen, Sammellager
stationen und ErzgrubenanschluBstationen des westlichen Deutschland. 

Dieser Ausnahmetarif geht in der Begunstigung des Bergbaues zu weit. Die' 
darunter fallenden Rundholzer sind Sageblocke, die, wenn sie von den Sage
werken bezogen werden, nach der Klasse C tarifieren. Friiher galt auch fiir 
dieses Grubenholz der Rohstofftarif. Als dieser am 1. September 1919 auf
gehoben wurde, wurde dasselbe in den Spezialtarif III versetzt, da es sonst 
nach seiner Starke unter Spezialta~f II gefallen ware. 

2. Vor dem 1. Dezember 1920 bildete die Tarifierung der in den fruheren 
Spezialtarif III eingereihten Holzer ein buntscheckiges Bild. 

A. 1m ganzen preuBisch-hessischen Staats bahnge biet galt vom 
1. April 1897 ab fUr alle Holzer des Spezialtarifs III der sog. Rohstoff,tarif 
mit den Tarifsiitzen: Streckensatz fUr den tkm 1-21 km 2,6 Pf., 22-350 km 
2,2 Pf., fUr jeden weiteren km. 1,4 Pf. (AnstoB), Abfertigungsgebiihr 70 Pf. 
f-ilr die Tonne. Auch diepfaIzischen Bahnen hatten ,fur aUe HOlzer des 
Spezialtarifs III den Rohstofftarif angenommen. Die Aufhebung erfolgte am. 
1. September 1919; von da ab gelten die normalen Satze des Spezialtarifs III, 
jetzt der Klasse D. 

B. Bayern r. d. Rh. a} In Bayern r. d. Rh. galt der Rohstofftarif seit 
1. Juli 1897 fiir das Grubenholz, welches an Gruben adressiert war, ferner fUr 
Holzsagespane und Sagemehl. El' wurde fUr Grubenholz am 1. August 1917, 
fur Sagespane und Sagemehl am 1. September 1919 aufgehoben. 

b} Fur das "Schleifholz", d. h. fiir Prugel- und Rundholz bis 3,5 m Lange 
(nicht 2,5. m) und 20 cm Durchmesser am. dunnen Ende und fUr Scheitholz bis 
zu 2,5 m, zur HersteUung von Holzstoff und Holzzellstoff bestimmt, bestand 
der Ausnahm.etarif 2c ("Schleifholztarif"), namlich 2 Pf. Streckensatz und 60 Pf. 
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Abfertigungsgebiihr. Er war bis mit 470 km noch billiger als der Rohstofftarif, 
von 471-490 km diesem gleich und von daab etwas hoher. Die Frachtsatze 
galten fiir Sendungen, die naoh bestimmten bayerischen Stationenund an 
in Bayern gelegene Zellulosefabrikon und Schleiforoion geriohtet waren. 

Der gleiche Tarif galt ferner fUr: Brennholz (Soheit-] (Kloben-) und 
Kniippel-(Priigel-)Holz bis zu 2,5 m lang, Stock- (Wurzel-)Holz. - Soh w arten, 
wie sie beim Sohneiden der Holzer anfallen, nioht iiber 6 m lang und iiber 5 om 
stark. - S eh w artlinge, dio beim Abbeilen der Holzer anfallenden Abfalle. 
- Abfallholzer iiberhaupt,'welehe zu Brennzwecken dienen, auoh in Biindeln 
(Biindelbrennholz). - Nutzholzer, welohe zur Anfertigung von HolzwolIe, 
von Spulen, Spanen, Ziindho\zern, St5cken, Pfeifen und dergleiohen bestimmt 
sind, mit oder ohne Rinde, wenn sie aus solohen Holzsorten bestehen, welehe 
als Brennholz Verwendung finden, die Lange von 2,5 m nioht iiberschreiten 
und die auEere Zuriohtung derjenigen des Brennholzes entsprioht, - zu dekla
rieren waren solche Nutzholzer als "Brennholz bis zu 2,5 m" unter BeifUgung des 
Verwendungszweekes. Der Sohleifholztarif wurde 1917 aufgehoben. 

0) Flir alle anderen HOlzer des Spezialtarifs III, welohe bisher nicht genannt 
sind, galten in Bayern die normalen Satze des Spezialtarifs III, namlioh Strecken
satz von 1-1.00 km 2,7 Pf., liber 100 km (durehgerechnet) 2,2 PI. und Abferti· 
gungsgeblihr bis zu 100 km 70 P£', liber 100 km 120 Pf. 

1m Verkehr Bayerns mit den iibrigen deutschen Bahnen wurden die Fracht
satze bei Entfernungen unter 100 km mit dem Einheitssatz von 2,6 PI. bereohnet. 

C. Wiirttemberg und Baden hatten den Rohstofftarif flir die Holzer 
des Spezialtarife III nioht eingefiihrt. Es gaIten. demnaoh die normalen Satze 
des Spezialtarifs III, namlieh Streekensatz von 1-100 km 2,6 Pf., liber 100 km 
2,2 Pf. (durehgereohnet), Abfertigungsgebiihr von 40 km ab 120 Pf. 1m Ver
kehr mit bestimmten Wettbewerbungsstationen galt jedooh in Baden der Roh
stofftarif auoh fur die Holzer des Spezialtarifs III (Basel, Friedriohsfeld, Heidel
berg, Mannheim, Sohwetzingen). 

Fur die Wagenladung von 10 t bereehnen sieh von 100 km ab die j etzigen 
Tarife (1. Fe bruar 1922) und die friiheren wie folgt: 

-"" 

Spezial- Bayer. Klasse D tarif III RohstDff-
km l. 2. 1922 Normal- Viel- Schleif- Viel- tarif Viel-

satze faches holztarif faches faches 

M. M. M. M. 

100 850 B4 25,0 26 B2,7 29 
I 

29,3 I 
I 

150 II :~() 45 25,1 36 BI,4 40 I 28,3 
200 1410 56 25,2 46 :~O,7 61 I 27,6 
300 1920 78 24,6 66 29,1 73 

I 
26,3 

B60 2120 89 ! 2B,8 76 27,9 84 I 26,3 
400 2320 100 I 23,2 86 27,0 91 I 25,6 
470 2520 115 21,9 100 25,2 101 ! 25,2 
500 2610 122 21,4 106 24,6 105 24,9 
600 2790 144 19,4 126 22,1 119 

I 
" 23,4 

800 B090 188 16,5 166 18,6 147 21,0 
1000 B310 2:~2 14,:l 20{l 16,1 175 18,9 

b) Forstpolitisehe Gesiehtspunkte. 

Die Bevorzugung des Papierholzes, Grubenholzes und des Brennholze~ 
dureh die Versetzung in die billigere Klasse D ist im Interesse der Forstwirt· 
sohaft und der Volkswirtsohaft angezeigt. 

Endres, Forstpolitik. 2. Auf). 54 
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1. Papierholz wird zum groBten Teil in der Forstwirtschaft durch die 
Durchforstungen gewonnen, die schon zur Pflege der Holzbestande notwendig 
sind. In erster Linie kommen die Fichten- und Tannenwaldungen in Betracht, 
in untergeordnetem MaBe auch die Kiefernwaldungen. Fraglich ist, ob nicht 
fiir die Tariferleichterung ein Durchmesser von 20 cm am diinnen Ende geniigen 
wiirde. 

Gru benholz wird auf dem Durchforstungswege und aus Abtriebsschlagen 
gewonnen, der groBte Teil besteht aus Kiefernholz. 

Bis zum 31. Marz 1902 war die Fassung der Pos. 6 fm Spezialtarif III nachstehende: 
"Folgende zu Grubenzwecken bestimmte Holzer: Stamm- und Stempelhiilzer, Schwellen, 
Stege, Schwartenbretter, Schwartenpfahle, samtlich bis zu 6 m Lange, sowie diinne Brettchen 
bis zu 1,5 m Lange." Da danach die Starkedimensionen nicht begrenzt waren, wurde unter 
dem Titel Grubenholz auch auslandisches Nutzholz, namentlich galizisches, zu billigen 
Frachtsatzen eingefiihrt, welches tatsachlich nicht zu Grubenzwecken verwendet wurde. 

Seit dem 1. April 1902 erhielt die Position die oben angefiihrte Fassung. (Bis zum 
1. April 1912 war hinter Schwellen noch "Stege" eingeschaltet.) . 

Die dem Grubenholz eingeraumte Tariferleichterung fiihrt zu dem MiB
brauch, daB vielfach das starkere Holz, insbesondere das nach dem Ausnahme
tarif 1 a beforderte, auf den Sagewerken der Zechen zu Schnittwaren ver
arbeitet und diese fUr andere als fUr Grubenzwecke weiter verkauft werden. 

Zur Beschaffung des Papierholzes und Grubenholzes, deren Verbrauch an 
bestimmte Standorte gebunden ist, ist ein groBes Einzugsgebiet erforderlich. 
Das Grubenholz insbesondere muB zum Teil auf groJ3e Entfernungen verfrachtet 
werden. Die Staffelung der jetzigen Tarife kommt gerade diesen Holzern 
wesentlich zugute. 

Durch die Erhohung der Frachtsatze seit 1919 ist aber der Abstand zwischen 
den Rundholztarifen und den Papierholz- und Grubenholztarifen so bedeutend 
erweitert 'Yorden, daB die den starkeren Dimensionen des Papier- und Gruben
holzes gewahrten Frachtbegiinstigungen zum Unrecht fiir die Verfrachter des 
Rundholzes werden. 

Auf den 10 T.onnen-Wagen konnen in trockenem Zustande verladen werden: 
Papierholz 27-30 rm = 19-21 fm; Kieferngrubenholz je nach der Starke 
24-28 rm = 17-19,5 fm, im Mittel 18 fm, Fichtengrubenholz wie Papier. 
holz. 

Rechnet man durchschnittlich fiir die 10 Tonnen-Ladung 20 fm und steUt 
man den Frachtsatzen fiir den Festmeter Rundholz (S. 843) die fUr den Festmeter 
Papier- und Grubenholz gegeniiber, so ergibt sich nach der Tariflage vom 
1. Februar 1922 folgendes Verhaltnis: 

km Rundholz Papier. und km Rundholz Grubenholz 
100 80,00 42,50 M. 600 324,40 
200 140,60 70,50 

" 
700 353,75 

300 198,75 96,00 
" 

800 378,75 
400 248,75 116,00 

" 
900 400,00 

500 290,60 130,50 
" 

1000 417,50 

Es kann befOrdert werden ein Kubikmeter 

um 80,00 M. 
" 140,60 " 
" 198,75 " 

Rundholz 

100krn 
200 
300 

Papier. oder 
Grubenholz 

238 krn weit 
615 " 

1665 " 

Papier. und 
Grubenholz 

139,50 M. 
147,50 

" 154,50 
" 160,50 
" 165,50 
" 
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Es kann umgekehrt be£ordert werden ein Kubikmeter 

Papier- oder 
Grubenholz Rundholz Papier- oder 

Grubenholz Rundholz 

urn 42,50M. 100km 41 km weit urn 139,50M. 600km 198km weit 
70,50 " 200 8f) 

" " 147,50 " 700 
" 

212 
" 96,00 " 300 127 

" " 154,50 " 800 
" 

224 
" 

" 116,00 " 400 
" 

160 
" " " 160,50 " 900 

" 
234 

" " 
" 130,50 " 500 183 

" 165,50 " 1000 243 
" 

2. Bei den Eisen bahnseh wellen besteht das MiBverhlHtnis, daB die fertigen 
Sehwellen billiger tarifiert werden als das Rohholz, aus dem sie hergestellt 
werden, da dieses unter Klasse C flint. Die Einreihung del' fertigen Sehwellen 
in die Klasse D (Spezialtarif III) gesehah seinerzeit im Interesse der Eisenbahn
verwaltungen selbst. Die Forstwirtsehaft dagegen muB mehr Wert auf die 
billige Tarifierung des Sehwellenrohholzes, besonders des Buehenschwellen
holzes legen, als auf die fertigen Schwellen. 

3. Die Beschrankung der Starke des Stangenholzes auf 7 em am dicken 
Ende ohne Rinde befriedigt die Forstwirtschaft nicht. Ihre Forderung geht 
auf die Erweiterung del' Starke bis mindestens 10 em, aueh im Hinhlick auf 
die dem Papier- und Grubenholz gewahrten Begunstigungen. 

Vordem 1. Dezember 1920 fiel das Stangenholz von iiber 2,5 m Lange unter den Spezial
tarif II. Del' Forstwirtschaftsrat hatte daher in seiner Sitzung zu Eisenach am 10. Sep
tember 1904 beschlossen, bei del' standigen Tarifkommission zu beantragen, daB die Stangen
hOlzer bis zu 15 em Durchmesser am Stammende ohne Beschrankung del' Lange in den 
Spezialtarif III versetzt werden. 

4. Die billige Tarifierung des Brennholzes sowie del' Schwarten, Hobel
spane und Sagespane ist auch deswegen gerechtfertigt, um das in einzelnen 
Produktionsgebieten oft im DbermaU anfallende Material den Verbrauchern 
auf groBere Entfernungen zufiihren zu konnen. 

Das harte Brennholz, hauptsachlich Buehenholz, ist wegen seines hoheren 
Gewichtes pro Raummeter (= 600 kg, pro Wagenladung zu 10 Tonnen 16,5 I'm) 
um 60-67% hoher mit Frachtsli,tzen belastet als das Nadelholz. Nach einem 
Gutachten del' Berliner Handelskammer vom Jahre 1921 konnen auf 10 t
Wagen 30-32 rm Kiefernkloben (Knuppel) verladen werden. 

1m rechtsrheinischen Bayern besteht ein Ausnahmetarif 2b fUr Holzsagemehl (Holz
sagespane) und Holzabfallspane, Holzwolleabfalle, Torfstreu und Torfmulle 
zu Streuzwecken. VOl' dem 1. AP1'il 1921 erstreckte sich del'selbe auch auf Waldstreu 
(Holzhandelsblatt 1921, Nl'. 29; 1922, Nr. 12). 

D. Holzwarell ulld allderes. 
Die "Holzwaren" gehoren grundsatzlich del' Klasse A an. Nur ganz bestimmte sind 

wegen ihrer Sperrigkeit odeI' wei! wenig bearbeitet del' KlasRe BodeI' C zugewiesen. Es 
tarifieren nach: 

Klasse B. 
Holzessig, Holzgeist, Holzkalk. 
Holzstoff und Holzzellstoff, mit einem Wassergehalt von hochste.ns 40%, in Papier

odeI' Pappenform, wenn die Bogen odeI' Tafeln nicht so durchlOcheJ't sind, daB sie als Papier 
odeI' Pappe nicht verwendet werden konnen. 

Holzwaren folgende: 
1. Bottiche und Fasser, ausgenommen eichene (diese gehoren zur Klasse A). 2. Fenster

und Tiirrahmen, sowie Turen, samtlich ohne Anstrich und Verglasung. 3. Furniere von mehr 
als 2,5 mm Starke;ferner Furniere bis zu 2,5 mm Starke aus Buchenholz oder weichem 
Holz (darunter auch Birke). 4. Gebogene Holzer und Speich en. 5. Haus- und Kiichengerate 
ohne Anstrich. 6. Holzdrehwaren (z. B. Bettstollen, Treppenpfosten, Knopfe nsw.). 7. Holz
platten, verleimte oder abgesperrte (ausgenommen eichene). 8. Holzspunde. 9. Pantoffel
hOlzer. 10. Parkettbodenteile. 11. Schachtelrander. 12. Schiffsnagel. 13. Schuh-
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pflocke (Holzstifte). 14. Sieblaufe. 15. Stiihle, Stuhl· und SofagesteIle (ausgenommen 
furnierte, eingelegte, oder solche aus Ebenholz, Eiche, Mahagoni, NuBbaum, Polisander, 
Satin). 16. VorlegkIotze. 17. Zigarrenkistchen. 

Gerbstoffe, auch zerkleinert, folgende: Acker- oder Eckerdoppern, Algarobilla, 
Bablah, Dividivi, Garouille, Kajotarinde, Knoppern, Maletto- oder Malettrinde, Mangle
rinde (Mangroverinde), Mimosa, Myrobalanen, Quebrachoholz, Trillo, Valonea. 

Klasse C. 
Holzkohlenbrikctts, verpackt. 
Holzstoff und HolzzeIlstoff, trocken, d. h. mit einem Wassergehalt von 40% odeI' 

weniger. In Papier- oder Pappenform nur dann, wenn die Bogen oder Tafeln so !lurch
l6chert sind, daB sie als Papier oder Pappe nicht verwendet werden konnen. 

Hobwaren folgende: 
1. Bretter, ungehobelte, an der Langsseite aneinandergeleimte. 2. Dachschindeln. 

3. Draht zur HersteIlung von ZiindhOlzern. 4. Diibel, nicht durchbohrt (roh bcarbeitete 
HolzkIotzchen). 5. FaBreifen (Tonnenbander). 6. FuttertrockengesteIle (Kleeblocke 
Heinzen). 7. Heide- und Reiserbesen. 8. Holzer zur HersteIlung von Spazier- und Schirm
stocken usw. 9. HolzkIotze zum Pflastern (auch getrankt). 10. Holzlattchen-Deckengewebe 
(durch Dra.ht verbundene Hol:7.lattchen).I1. Holzleisten, verleimte, roh, auch gehobelt 
oder gekehlt. 12. Holzstabe, rohe und rund oder halbrund gehobelt, Besenstiele, Haspel
r.ollen, Spatenstiele usw. 13. Kisten und Kistenteile, soweit in Ziffer 5 unter "Holz" ge
nannt. 14. NisthOhlen und Nistkasten. 15. Schachteln. 16. Schirr- oder Wcrkholz (roh 
vorgearbeitet). 17. Ziegeltrockenrahmen. 

Klasse D. 

Holzkohle, gemahlen oder in Pulverform, nicht weiter verarbeitet. - Holzmehl, sonst 
nichtgenannt. - Holzstoff und HolzzeIIstoff, feucht, d. h. mit mehr als 40% Wasser
gehalt.- Holzwolle. - Rinde (Borke, Lohe) folgende: Birken-, Erlen-, Faulbaum-, Kasta
nien-, Linden-, Nadel- und Weidenrinde, Eichenrinde, auch gemahlen oder sonst zerkleinert, 
ferner ausgeJaugtes Gerbholz, zu Gerbzwecken nicht mehr geeignet. 

Klasse E. 

Holzkohle,unverarbeitet. - Lohkuchen (ausgelaugte, in Stiickform gepreBte Gerb
rinde). - Torf, Torfgrus, Torfmull, Torfmehl, Brenntorf (auch PreBtorf, Torfbriketts), 
Torfkohle, Torfkoks. 



Ach tzehn tes Kit pi tel. 

Waldbesteuerung. 

I. Stand del' Gesetzgebung. 
Fur die laufende staatliche Besteuerung dcr Waldungcn kommen die drei 

Steuersysteme: Einkommensteuer, Vermogenssteuer und Grundsteuer in Be
tracht. 

Nach dem Zusammenbruch Deutschlands infolgc dcs unglucklichen Kriegs
ausganges ging die Steuerhoheit von den Bundesstaaten bis auf wenige Reste 
auf das Reich uber. Yom l. April 1920 ab ist das Reichseinkommensteuer
gesetz v. 29. Miirz 1920 und das Korperschaftssteuergesctz v. 30. Miirz 1920 
an die Stelle der hundesstaatlichen Einkommensteuergesetze getreten und 
auch an die Stelle der hundesstaatlichen Vermogenssteuergesetze, da diese 
ebenfalls auBer Kraft gesetzt wurden. 

Den Bundesstaaten sind nur die Ertragssteuern gehliehen, darunter die 
Grundsteuer. 

Die Hauptsteuer ist die Einkommensteuer. Da das Einkommen aus Wald
besitz wie jenes aus dem ubrigen Liegenschaftsvermtjgen und dem Kapital
vermogen besondcrs si<;her ("fundiert") ist, hatto del' Waldhesitz nach der 
fruheren hundesstaatlichen Steuergesetzgebung noeh eine zweite, toilweiso 
aueh noch eine dritte Steuer zu tragen, die "erganzend" zur Einkommensteuer 
trat (Zusatzsteuer). 

In den Bundesstaatcn bestanden im Jahro 1918 fUr die Waldungen 
folgende staatliche Steuern: 

l. Die Einkommensteuer und Vormogensteucr in Prelll3on, Badon, 
Hesson, beiden Mecklenburg, ReuB a. L., Schaumburg-Lippe. 

2. Die Einkommenl-lteuer und Grundstollor in Sachsen, Sachsen
Altenburg, Sachsen-Koburg, Anhalt, beide Schwarzburg, ReuB j. L., Waldeck, 
- Osterreieh. 

3. Die Einkommensteuer, Vermogenstoner und GrundRteuer in 
Bayern, Wurttcmberg, Braunsohweig, Oldenburg, Sachsen-Gotha, Sachsen
Weimar, Sachsen-Meiningen, beide Mecklenburg, Lippe. 

4. Die Grundsteuer allein in ElsaB-Lothringen. 
Die allgemeine Einkommensteller wurde in Sachsen 1874 begriindet (Ausf.-Instr. von 

1878.) und durch spatere Gesctze (1908) in einigen Punkten neu geregelt. Dann folgten aile 
Bundesstaaten mit Ausnahme von ElsaB-Lothringen, namlich PrcuBen 1891 mit Novellen 
v. 1906und 1909; Bayern 1910, in Kraft getl'eten 1912; Wiirttemberg 1903, Baden 1884/1910, 
Hessen 1899, Mecklenburg-Schwerin 1913, Mecklenburg-Strelitz 1913, Sachsen-Weimar 
1908/09, Oldenburg 1906/08, Braunschweig 1896/99, Slchsen.Meiningen 1890/1910, Sachsen
Altenburg 1896/1901, Slchsen-Koburg 1874/1913, S:Lchsen·Gotha 1902/08, Anhalt 1904, 
Schwarzburg-Sondershausen 1894/1904, Schwarzburg.Rudolstadt 1902/08, Waldeck 1893/97, 
ReuB a. L. 1911, ReuB j. L. 1898/1909, Schaumburg-Lippe 1901/05, Lippe 1894/1912. 

In ElsaB-Lothringen wurden Ende 1913 dem Landtag Entwtirfe tiber Einkommen
und Vormogenssteuor vorgelegt, dio aber nicht mehr verabschiedet wurden. 
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In Osterreich wurde die Personal-Einli;ommensteuer nach deutschem Muster durch 
das Personalsteuergesetll von 1896 mit Wirk;ung von 1898 ab eingefiihrt; hierzu erging 
eine Novelle yom 23. Januar 1914. Weitere Novellen erschienen am 23. Juli 1920 und 
12. April 1921 mit Durchfiihrungsverordnung v. 13. Mai 1921. 

Seit dem 1. April 1920 unterliegt das Einkommen des Waldbesitzers der 
Reichseinkommensteuer, zu der bald auch eine Reichsvermogens
steuer treten wird. Daneben werden in den meisten .Bundesstaaten, wahr
scheinlich in Zukunft in allen, die Grundsteuern oder auch noch andere Ertrag
steuern als Landessteuern erhoben. Auch die Gemeinden und hoheren Kom. 
munalverbande konnen noch Grundsteuern erheben. 

Die Reichssteuergesetze. sind: 
Das Reichseinkommensteuergesetz v. 29. Marz 1920 hat seitseinem 

Erscheinen bereits fiim Abanderungen erfahren, die bis jetzt letzte durch die 
Novelle v. 20. Dezember 1921 - ein Produkt des jetzigen armseligen Steuer
dilettantismus. Das Gesetz erfaBt das Einkommen der natiirlichen Personen. 

Das Reichskorperschaftssteuergesetz v. 30. Marz 1920 regelt die 
Besteuerung des Einkommens der juristischen Personen und nicht rechtsfahigen 
Personenvereinigungen (Aktiengesellschaften, sonstige Erwerbsgesellschaften 
usw.). Sie stellt eine Vorausbelastung des Einkommens vor, welches aus dem 
durch den wirlschaftlichen ZusammenschluB von Einzelvermogen entstandenen 
Vermogenskomplex im ganzen flieBt. Eine Anderung des Gesetzes steht bevor. 

Die Umsatzsteuer, eingefiihrt durch Gesetz v. 26. Juni 1916 und aus
gebaut durch Gesetz v. 24. Dezember 1919, wirkt bei den Einkiimten aus der 
Forstwirtschaft als besondere Einkommensteuer, da sie nicht abgewalzt werden 
kann. Sie ist eine Abgabe von allen Lieferungen und Leistungen innerhalb 
gewerblicher oder beruflicher Tatigkeit. 

II. Allgemeine Einkommensteuer 
(Personaleinkommensteuer). 

1. Wesen nnd InhaIt. 
Die Einkommensteuer trifft das gesamte jahrliche Einkommen des Steuer

pflichtigen. Unter Einkommen im wissenschaftlichen Sinne versteht man 
die Summe der wirtschaftlichen Giiter, die ei~e Person in einem gewissen Zeit
abschnitt (Jahr) zur Befriedigung ihrer Bediirfnisse verwenden kann ohne 
Schmiilerung ihres Vermogens (Hermann und Schmoller), d. h. ohne daB 
sie armer wird. 

Ertrag ist ein objeli;tiver Begriff, Einkommen ein subjektiver. Der Ertrag wird 
erst dann zum Einkommen, wenn und soweit er dem Inhaber der Ertragsqtielle zur Be
streitung seiner Lebensbediirfnisse zur Verfiigung steht. 

Die Rohertriige (objektiv) oder die (Roh-)Einkiinfttl (subjektiv) sind das Ergebnis 
der eintelnen Ertrags- oder Einkommensquellen oder auch sons tiger Einnahmen ohne 
Abzug der Betriebsausgaben. Gleichbedeutend ist damit auch Roheinkommen. Der Abzug 
der Betriebsausgaben und Abschreibungen fiihrt zu den Reinertriigen oder Reineinkiinften. 
Diese bilden das Einkommen des Wirtschaftssubjektes, wenn hiervon keine Schuldzinsen 
weggefertigt werden miissen. Sind solch@ zu bestreiten, so mindem sich die Reineinkiinfte 
um diesen Betrag (Reineinkommen). 

Die Einkommensteuergesetze verstehen unter Einkommen im allgemeinen das Rein
einkommen, weil nur dieses die personliche Leistungsfiihigkeit ausdriickt. In Betracht 
kommen also nur die greifbaren Einkiinfte. 

Die friiheren bundesstaatlichen Einkommensteuergesetze .standen mit Aus
nahme des Bremer und Hamburger auf dem Boden der Quellentheorie, d. h. 
als Einkommen galten nur die Ertrage dauernder Quellen der Giitererzeugung_ 
Diese Ertrags-(Einkommens-)quellen sind Grundvermogen, Gewerbebetrieb, 
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Kapitalvermogen, gewinnbringende Beschaftigung (Arbeit) und Rechte. AuGer
ordentliche und zlifallige Einnahmen, wie Lotteriegewinne, ErbscRaften, Schen
kungen, Lebensversicherungsanfalle usw., also Ertrage, die nicht aus einer 
planmaBigen Wirtschaft £lossen, wurden nicht zum steuerbaren Einkommen 
gerechnet, sondern als Vermogenszuwa.chs betrachtet. 

Das Reichseinkommensteuergesetz v. 29. Marz 1920 erweitert dagegen 
den Begriff des Einkommens dahin, daB auBer den "Einkiiriften aus Grund
besitz, Gewerbebetrieb, Kapitalvermogen und Arbeit" auch "sonstige Ein
nahmen ohne Riicksicht damuf, ob es sich um einmalige oder wiederkehrende 
Einkiinfte handelt oder aus welchem rechtlichen oder tatsachlichen Grund 
sie dem Steuerp£lichtigen zugeflossen sind", zum steuerbaren Einkommen 
gerechnet werden. Demnach sind auch Lotteriegewinne und ahnliche auBer
ordentliche Einnahmen, auch Einnahmen aus einmaliger Tatigkeit (Gutachter) 
usw. steuerpflichtig. Vermogensanfalle· aus Erbschaften unterliegen der Erb
schaftssteuer, Kapitalbetrage, die der Steuerpflichtige auf Grund von Lebens-, 
Unfallversicherungen usw. empfangen hat, sind steuerfrei. Gewinne aus einzelnen 
VerauBerungsgeschaften sind nach der Novelle zum EStG. v. 24. Marz' 1921 
nur dann steuerpflichtig, sofern der Erwerb des verauBerten Gegenstandes 
zum Zweck gewinnbringender WiederverauBerung erfolgt ist (Spekulations. 
gewinne). 

Schanz definiert das Einkommen als den "Reinvermogenszuwachs eines bestimmten 
Zeitabschnitts einschlie.Blich der Nutzungen und geldwerten Leistungen Dritter". Das 
Reichseinkommensteuergesetz hat zwar den Einkommensbegriff iiber die Quellentheorie 
hinaus erweitert, aber auch die Schanzsche Definition nicht folgerichtig durchgefiihrt. 
Es ist daher auch nicht richtig zu sagen, daB die Quellentheorie vollstiindig verlassen wurde. 
(Vgl. G. Strutz, Mte und neue Einkommensteuer. Ein Vortrag. Miinchen 1921.) . 

Zur Ermittlung des steuerbaren Einkommens sind von den Einkiinften 
die zu ihrer Erwerbung, Sicherung und Erhaltung gemachten Aufwendungen 
(Werbungskosten), auch die Ertragsteuern, Schuldzinsen, die regelmaBigen 
Abschreibungen fur Wertminderung von Gebauden usw. in Abzug zu bringen; 
dagegen sind nicht abzugsfahig die Aufwendungen zur Verbesserung und Vcr. 
mchrung des Vermogens. 

Die Einkommensteuer ist eine Personalsteuer, weil sie nach der person
lichen und familiaren (Kinderzahl) finanziellen Leistungsfahigkeit des Pflich
tigen bemessen wird und namentlich den Abzug der Schuldzinsen gestattet. 
Das Einkommen aus Grundstiicken stiitzt sich auf deren Reinertrage; trotz
dem zahlt die Einkommensteuer nicht zu den Ertragssteuern, weil der Rein
ertrag nur insoweit steuerpflichtig ist, als er fUr den Besitzer der Ertrags
queUe zum Einkommen wird. Eine richtig veranlagte Einkommensteuer kann 
auch niemals zu einem Eingriff in die Vermogenssubstanz fiihren. 

Die allgemeine Einkommensteuer ist immer progressi v, d. h. die hi.iheren 
Einkommen werden prozetltual hoher besteuert als die kleineren. 

Dem subjektiven Charakter der Einkommensteuer entsprechend wird die
selbe nur nach dem wirklichen Anfall des Einkommens erhoben. 

2. Das Einkommen aus der Forstwirtschaft. 
Bei Berechnung des steuerpflichtigen Einkommens aus Forsten werden 

in Einnabme gestellt der Geldwert der Abtriebs-, Zwischen- und Nebennutzungen 
einschlieBlich der in der eigenen Wirtschaft des Steuerpflichtigen verbrauchten 
forstlichen Erzeugnisse, in Ausgabe die gemachten Aufwendungen fUr Auf
sichtund Verwaltung, Schlagen, Aufbereitung, Riicken und FloBen der Holzer 
sowie fUr Unterhaltung der Baulichkeiten (Forsthauser, Briicken, Wege usw.). 
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Die Kulturkosten fur die Wiederaufforstung abgetriebener Flachen sind 
abzugsfahig, weil sie zu den auf die "Erhaltung des Einkommens verwendeten 
Ausgaben" zahlen. Nicht abzugsfahig sind dagegen die durch die N eu be
forstungen unbewaldeter Flachen behufs Erweiterung des Forstbestandes 
verausgabten Kulturkosten, weil dieselben als "Verwendungen zur Verbesserung 
und Vermehrung des Vermogens" gelten, also zur Erlangung oder zur Ver
besserung der Einkommensquelle dienen. Wenn die formelle Richtigkeit dieses 
Standpunktes nach MaBgabe des Einkommensteuerbegriffes auch nicht ange
zweifelt werden kann, So ware es doch aus volkswirtschaftlichen Grunden 
wunschenswert, daB die Kosten fUr Neuaufforstungen unter die abzugsfahigen 
Posten aufgenommen wurden, damit die Aufforstung der Odlandereien u:e
fOrdert wird. 

Erfolgt die Wiederaufforstung nicht im gleichen Steuerjahr wie der Abtrieb, dann 
kiinnen die Kosten erst in einem spateren Jahre von den Eiunahmen des Waldbesitzers 
abgezogen werden. Beim aussetzenden Betriebe mu.B also in dem Jahre, in welchem der 
Erliis aus der Nutzung erzielt wird, ein Betrag versteuert werden, der noch einen Teil der 
Betriebskosten enthalt. Dadurch wird unter Umstanden auch der Progressionssatz hiiher. 

Die Veranlagung und Festsetzung der Steuer erfolgte nach den fruheren 
bundesstaatlichen Einkommensteuergesetzen entweder nach dem Ergebnis 
des letzten Kalender- oder Wirtschafts-(Betriebs-)jahres oder nach dem Durch
schnitt der letzten drei Jahre. 

In PreuBen galt nach dem ersten Gesetz durchweg der Durchscbnitt der dre~ dem 
Steuerjahre unmittelbar vorausgegangenen Wirtschaftsjahre, die Novelle 1906/09 beschrankte 
diese Veranlagung aber auf die FaIle, in denen "tiber den Betrieb geordnete, den Reinertrag 
zifferma.Big nachweisende Btichergefiihrt werden". Sonst ist das letzte Wirtschafts
(Kalender-)jahr ma.Bgebend. 

In Bay~rn erfolgte die allgemeine Veranlagung nach dem Ergebnis des der Veranlagung 
unmittelbar vorausgegangenen Betriebs- oder Kalenderjahrs. 

Nach dem Reichseinkommensteuergesetz findet die Veranlagung 
nach Ablauf des Kalenderjahres nach dem steuerbaren Einkommen sta-tt, 
welches der Steuerpflichtige in diesem Kalenderjahr bezogen hat. Fur die 
Feststellung des Einkommens aus dem Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
kann an die Stelle des Kalenderjahres das Wirtschaftsjahr treten, wenn fUr 
dieses regelmaBige Geschaftsabschlusse gemacht werden. Steuerbar ist das 
dem Pflichtigen tatsachlich zugeflossene Einkommen. 

Nach .§ 32 des Reichseinkommensteuergesetzes kommt als steuer
bares Einkommen aus selbstbewirtschaftetem Grundbesitze der gesamte land
und forstwirtschaftliche Betrie bsgewinn in Ansatz. Dieser ist durch Ver
gleich der Betriebseinnahmen und der Betriebsausgaben unter Berucksichtigung 
des Unterschiedes in dem Stande und Werte der Wirtschaftserzeugnisse, Waren 
und Vorrate des Betriebs, der dem Betriebe dienenden Gebaude nebst Zubehor 
sowie des beweglichen Anlagekapitals am Schlusse des Wirtschaftsjahres gegen
uber dem Stande und Werte am Anfang desselben festzustellen. Der Wert 
der vom Steuerpflichtigen fur sich verbrauchten Erzeugnisse ist den Betriebs
einnahmen hinzuzurechnen. Werden geordnete, den Reinertrag nachweisende 
Bucher gefiihrt, so sind deren Al:schlusse als Grundlage fUr die Ermittlung des 
Betriebsgewinns zu verwenden. 

Nach § 59a des Reichseinkommensteuergesetzes kiinnen bei Ermittlung des Betriebs
gewinns im Sinne des § 32 zum Zwecke der Veranlagung ffir die Rechnungsjahre 1920-1926 
den Vethaltnissen entsprechende Rticklagenzur Bestreitung der Kosten steuerfrei abge
setzt werden, die zur Ersatzbeschaffung der zum land. oder forstwirtschaftIichen Anlage
kapital gehiirigen Gegenstande tiber den gemeinen Wert der Ersatzgegenstande hinaus 
voraussichtlich aufgewendet werden mtissen (Mehrkosten). Die Mehrkosten sind zu Lasten 
dieser RtickIagen 'zu verrecbnen; stehen gebiJdete RtickIagen nicht zur Verfiigung, so kiinnen 
die Mehrkosten als Werbungskosten in Abzug gebracht werden. Hierzu ist eine Ausfiihrungs
verordnung v. 25. Juli 1921 ergangen. - Ftir die Forstwirtschaft haben solche RtickIagen 
nur geringe Bedeutung; 
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Aus del' Ausftihrungsverordnung v. 25. Juli 1921 zu § 59a und aus dem ErlaJ.\ des Rcichs
finanzministcrs v. 5. August 1921 geht hervor, daB un tel' den Waren, Vorraten usw. nul' 
die umlaufenden odeI' Betriebskapitalien und das Anlagekapital zu verstehen sind, welche 
infolge ihrer Benutzung im Betrieb ab- odeI' aufgebraucht werden und daher wieder ersetzt 
werden miissen (Gegenstande). Das Holzvorratskapital fallt damnter nicht. Unter "Wirt
schaftserzeugnissen" konnen sinngemaB wohl nur die bereits aufgearbeiteten, abel' noch 
nicht verwerteten Holzertrage verstanden werden. 

Nach del' osterreichischen Novelle zum Personaleinkommensteuer. 
gesetz von 1920 gehoren zum Wirtschaftsertrage aus forstwirtschaftlichen 
Betrieben neben den sonstigen Nutzungen die Erlose aus den Waldabstockungen 
sowie del' Wert des abgestockten und in del' eigenen Wirtschaft verwendeten 
odeI' tauschweise bzw. unentgeltlich iiberlassenen Holzes. Als Erlos aus Waldo 
abstockungen haben sowohl die Einnahmen fiir das yom Forstbesitzer selbst 
geschlagene, als auch die Einnahmen fUr das am Stock verkaufte, d. h. zur 
Abstockung durch Dritte iiberlassene Holz zu gelten. Derartige Erli>se werden, 
sofern sie nicht bei Betrie ben mit kaufmannischer BuchfUhrung schon als aus
standige Einnahmen verbucht wurden, im Zeitpunkte ihrer EinflieDung 
zum steuerpflichtigen Einkommen. Hingegen wird das abgestockte, 
jedoch nicht vcrkaufte Holz erst in dem Zeitpunkte steuerpflichtiges Einkommen, 
in welchem es zur Verwendung gelangt. Die Forstbesitzer sind verpflic:htet, 
jede Sc:hlagerung unter Angabe des Zeitpunktes del' letztvergangenen Ab
stoc:kung jeweils im Bekenntnisse bekanntzugeben. 

Die hervorragendste Eigenschaft del' Einkommensteuer liegt darin, daD 
del' Pflic:htige nur aus den gesetzlichen Einkommensquellen dann Steuer zu 
bczahlen hat, wenn er tatsachlich ein Einkommen von bestimmter Hohe bezieht, 
odeI' mit anderen Worten, wenn er die Mittel zur Bezahlung cler Steuer zur 
Verfiigung hat. Diese im innersten Wesen del' Einkommensteuer begriindete 
Eigenschaft ist zugleic:h del' unbestreitbare Vorzug derselben gegeniiber dem 
Ertragssteuersystem, das ohne Riic:ksic:ht auf die Bediirfnisse des Menschen 
nur das steuerpflichtige Objekt im Auge hat und von dem Besitzer desselben 
bedingungslos jahrlic:h die gleiche Steuer fordert. 

Sc:hon die meisten friiheren bundesstaatlic:hen Einkommensteuergcsetze, 
namentlich die del' gro!3ten Staaten, mac:hten in diesel' Richtung gegeniiber 
del' Besteuerung des Einkommens aus Waldbesitz mit Recht keine Ausnahme. 
Del' Waldbesitzer hat nul' dann Steuer zu Eezahlen, wenn ihm 
sein 'Vald eine Reineinnahme (ReingewinIl) abwirft. Dadurch falIt 
del' del' Grundsteuer anhaftende miDliche Umstand weg, daD er bcim aus
setzenden Betrieb auch zu Zeiten jahrlich Steuer bezahlen muD, in denen er 
kcine Einnahme hat. 

In PreuBen galt 'als Einkommen aus dem Forstbetl'ieb nicht dasjenige Einkommen, 
welches del' Waldbesitzer daraus moglicherweise erzielen kann, sondel'll nul' dasjenige, 
welches er tatsaehlieh bezieht. Nimmt del' Waldbesitzer in seinem Walde keine 
Nutzungen VOl', dann wird ihm auch kein Einkommen aus dem Walde angerf]chnet. Findet 
dann in spiiteren Jahl'en ein del' friiheren Aufsparung entsprechend verstarkter Abtrieb 
statt, dann kommen nunmehr die Ergebnisse des verstarkten Abtriebes voll zur Anrechnung, 
insoweit nicht die Grenzen des Wirtschaftsplanes im ganzen iiberschritten werden. (Fuis ting 
a. a. O. I, 161, 171, 432.) Entscheidcnd war dahcr auch nicht del' katastcnniiBigc Grund
steuerreinertrag, nicht del' jahrliche bloBe Holzzuwachs, denn diesrl' unterliegt bis zum 
Einschlag del' Gefahr del' Vel'llichtung. (Handworterbuch del' preuBi~chen Einkommen
steuer und Erganzungssteuer. Hannover 1915, S. 10.) 

3. Probleme del' fOl'stlichen Einkommensteuel'. 
Das Einkommen aus del' Waldwirtschaft unterliegt in gleicher Weise der 

Besteuerung wie jedes andere Einkommen. Nur del' jahrlich oder periodisch 
anfallende Reinertrag kann, soweit er zum personlichen Einkommen wird, 
steuerpflichtig sein. Aus den Besonderheiten del' forstlichen Betriebsfiihrung 
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ergeben sieh aber einige besondere Probleme, bei deren Losung man im Auge 
behalten muB, daB naeh dem jetzigen Inhalt des Einkommensbegriffes tatsachlieh 
erzielte Reinertrage objektiv nieht steuerfrei, sondern unter bestimmten Vor
aussetzungen nur steuerbegunstigt sein kOnnen. 

A. Stammvermogen und Rente. 

Die fruheren Einkommensteuergesetze der Bundesstaaten und. das jetzige 
Reiehseinkommensteuergesetz halten, wie es dem Begriff des Einkommens 
entsprieht, an dem Grundsatz fest, daB die Aufzehrung von Vermogensbestand
teilen nieht die Erzielung eines Einkommens bedeutet. Denn. nieht die Ein
kommensquelle, sondern nur die reine Rente, die sie gewahrt, wird von der 
Steuer erfaBt. 

Es fragt sieh nun, aus welehem Stammvermogen (Einkommensquelle) das 
Einkommen des Waldbesitzers entsteht. 

1. diihrlicher Nachhaltsbetrieb. 

a) Das Wesen des Holzvorrates und SehluBfolgerungen. 

Die Grundlage der forstliehen Produktion bildet der Boden. Das Holz ist 
ein Erzeugnis des Bodens und das Bodenkapital ist die QueUe des Einkommens 
der Holzwirtschaft. Von den sog. Nebennutzungen sei hier abgesehen. 

Die forstliche Produktion beruht aber auf dem eigenartigen Verhaltnis, 
daB das jahrliehe Erzeugnis, d. i. der Holzzuwachs oder sein Wert, nieht wie 
in der Landwirtschaft jahrlieh abgehoben werden kann, sondern im Baum 
jahrzehntelang aufgespeichert werden muB, bis aIle Erzeugnisse zusammen 
einen Holzkorper darstelIen, der nach Masse und Form brauchbar ist. Jede 
auf der Flacheneinheit des Bodens heranwachsende Holzmasse stellt ein werden
des Einkommensobjekt fUr sich vor, dessen GroBe unabhangig ist von den 
gleichzeitigen Wachstumsvorgangen der anschlieBenden oder benachbarten 
Waldteile. 

Die Besitzer von groBeren Waldflaehen halten es indessen fUr zweckmaBig, 
die Bestoekung der einzelnen Flachenteile nach Altersklassen so abzustufen, 
daB alle Jahre ein ungefahr gleich groBer Teil der Holzbestande das £estgesetzte 
Hiebsalter erreieht, um jahrlich ein ungefahr gleiehes sicheres Einkommen 
zu beziehen. Ein solcher auf den jahrlichen nachhaltigen Betrieb eingeriehteter 
Waldkomplex (Betriebsklasse) wirft einen jahrlichen "Waldreinertrag" ab, 
der die Zinsen des vorhandenen Holzvorratskapitals und des Boden
kapitals darstellt (s. S. 62). 

Nun entsteht die weitere Frage, ob das aus den Holzbestanden der einzelnen 
Altersstufen gebildete Holzvorratskapital, dessen Vorhandensein allein den 
regelmliBigen jahrliehen Betrieb ermoglicht, als ein Stammvermogen fUr sieh 
anzusehen ist (Kapitalkorper) oder als eine Summe von heranreifenden Holz
fruchten mit selbstandigem Einkommenscharakter. 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daB steuerpolitiseh nur die letztere 
Auffassung beI:eehtigt ist. Denn der Holzvorrat hat fUr sich keine produktive 
Kraft, sondern ist selbst Produkt und zieht sein Dasein nur aus der Produktivitat 
des Bodens. Er ist kein in der Natur der Waldwirtschaft begriindetes Gebilde 
(s. S. 463), kein organisehes Ganzes, von dessen Bestehen die Erzeugungskraft 
des Waldbodens abhangt. Man kann einen beliebigen Teil der naeh dem Willen 
des Waldbesitzers flachenweise aneinandergereihten altersversehiedenen, noeh 
nicht hiebsreifen Holzbestande herausnehmen, ohne daB dadurch der Wert 
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oder die Eignung zur Einkommensbildung der ubrigen Holzbestande beein
£luBt wird. 

Der einzelne Holzbestand ist ein werdendes Einkommen, mag er fiir sich 
allein stehen oder in eine Blltriebsklasse eingereiht sein. 

Diese Oberlegungen beweisen, daB der Holzvorrat keine Einkommensquelle 
mit selbstandiger natiirlicher Produktionskraft ist. Wird er ganz oder teil
weise genutzt und wird der abgeholzte Boden sofort wieder aufgeforstet, dann 
wird die Einkommensbildung der Einkommensquelle Boden keinen Augen
blick unterbrochen, nur die GleichmaBigkeit des Einkommensbezuges wird 
gestOrt. Diese bildet aber weder nach der friiheren noch nach der jetzigen 
Gesetzgebung die Voraussetzung fur die begriffliche Festsetzung des Ein
kommens. 

Die Aufzehrung eines Teiles des Holzvorrates, d. h. eine Abnutzung, die 
uber den durch den strengen Nachhaltsbetrieb bedingten jahrlichen Hiebssatz 
hinausgeht, bedeutet daher steuerpolitisch nicht den gleichen Vorgang, wie 
wenn ein Geldkapitalbesitzer einen Teil seines Vermogens verbraucht. Dieser 
zerstOrt oderschwacht seine Einkommensquelle dauernd, der Waldbesitzer 
dagegen produziert mit seinem Boden nach wie vor einen Hcilzzuwachs, der 
ihm friiher oder spater zum Einkommen wird.W aren die eingeschlagenen 
Holzbestande in nicht normalem Zustand oder waren sie nicht standortsgemaB, 
dann wird durch ihre Entfernung der Boden sogar ertragsreicher und das zu
kunftige Einkommen erhOht. 

Durch einen Eingriff in das Holzvorratskapital tritt ferner auch keine 
Schmalerung des Vermogens des Besitzers an sich ein; es wird nur das Holz
kapital in Geldkapital verwandelt. Es kann auch sein, daB der Zweck des 
Mehreinschlages nur darauf gerichtet ist, schlecht verzinsliches Holzkapital 
gegen gut verzinsliches Geldkapital einzutauschen. 

AuBer diesen wirtschaftlichen Griinden sind auch noch die steuertechnischen 
Umstandc in Betracht zu ziehen. 

Mehrere friihere bundesstaatliche Einkommensteuergesetze, welche den 
Holzvorrat als einen rentengebenden Vermogensbestandteil betrachteten und 
darum den aus Eingriffen in den V orrat erzielten reinen Gelderlos steuerfrei 
lieBen, respektierten ohne weitere Priifung den vom Waidbesitzer aufgestellten 
Forsteinrichtungsplan und betrachteten den darin ausgeworfenen jahrlichen 
Hiebssatz als die Grundlage fiir die Bemessung des Einkommens, jede Mehr
nutzung als Minderung oder Aufzehrung von Kapital, ausgenommen den Fall, 
daB die Mehrnutzung sich auf Holz erstreckte, welches planmaBig schon friiher 
hatte genutzt werden sollen, aber absichtlich aufgespart wurde. 

Da in der Forstwirtschaft das eigenartige Verhaltnis besteht, daB das ernte. 
reife Produkt und das aufgespeicherte Holzbestandskapital, insofern man 
dasselbe als rentenbildendes Vermogen auffaBt, aus dem gleichen Stoff, namlich 
aus Holz bestehen, ist die Grenze zwischen normalem Ertrag und Kapital oder 
Stammvermogen praktisch genau nicht feststellbar. Der im Forsteinrichtungs~ 
plan festgelegte jahrliche Hiebssatz, der die Grundlage des jahrlichen Ein
kommens bildet, solI zwar nur die Holzrente darstellen, ist aber in Wirklich
keit meistens nur eine vorsichtig bemessene DurchschnittsgroBe. AuBer von 
dem Aufbau der Altersklassen hangt sie von der unterstellten Umtriebszeit 
und innerhalb ziemlich weiter Grenzen auch von dem Willen des WaId
besitzers abo Es gibt auch groBere Privatwaldungen, die ohne einen eigent
lichen Wirtschaftsplan nachhaltig mit ungefahr gleichen jahrlichen Hiebssatzen 
bewirtschaftet werden. 

1st fur die Trennung von Holzvorratskapital und Rente der vom Wald
besitzer aufgestellte Forsteinrichtungsplan oder der summarisch veranschlagte 
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Hiebssatz maBgebend, dann stehen dem Waldbesitzer verschiedene Wege 
offen, urn sich von Zeit zu Zeit steuerfrei zu machen oder wenigstens namhafte 
Steuererleichterungen zu erreichen. 

Das wirksamste Mittel besteht in der Festsctzung einer hohen Umtriebs
zeit und eines sehr vorsichtig bemessenen, d. h. niedrigen Hiebssatzes. Jede 
kleine Mehrnutzung steHt sich dann steuertechnisch als einen Eingriff in den 
Holzvorrat dar und bleibt steuerfrei, obwohl sie auf dem Einschlag von Holz
bestanden beruht, die schon langst hiebsreif sind. Sind im Hiebssatz die Haupt
nutzungs- und Durchforstungsertrage nicht getrennt, dann kann jede starkere 
Durchforstung zur Uberschreitung des Hiebssatzes fiihren und ferner kann 
der jahrliche normale Hiebssatz jahrelang zum iiberwiegenden Teile durch 
Durehforstungshiebe erfiillt werden mit del' Folge, daB sich ein Ubervorrat 
von Hauptnutzungsbestanden ansammelt, deren spaterer Einsehlag dann als 
Aufzehnmg von Stammvermogen erseheint. Auf diesem Wege kann sich der 
Waldbesitzer immer wieder ein ergiebiges steuerfreies Einkommen konstruieren. 

Beabsichtigt der Waldbesitzer den Umtrieb herabzusetzen, dann braucht 
er nur die Fiktion des bisherigen hoheren Umtriebes so langc aufreeht zu er
halten, bis aIle iiber der kiinftigen erniedrigten Umtriebszeit stehenden Bestande 
eingesehlagen sind, urn die Steuerfreiheit des ganzen, durch die Erniedrigung 
der Umtriebszeit frei gewordenen Holzvorratsiibersehusses sieh zunutze zu 
machen. Nach der friiheren preuBischen Steuerpraxis war z. B. ein 60jahriger 
Holzbestand steuerpfliehtig, wenn del' Umtrieb 40jahrig war, dagegen steuer
frei, wenn der Umtrieb auf mehr als 60 Jahre festgesetzt war. 

Die Steuerbefreiungen, welehe sieh der Waldbesitzer auf den angedeuteten 
"Vegen verschaffen kann, wirken gegeniiber allen anderen Steuerzahlern dann 
noeh besonders ungerecht, wenn die Nutzung auf Jahre mit hohen Holzpreisen 
vcrlcgt wird. Der Waldbesitzer kann dann ein auBergewohnlich hohes Ein
kommen aus seinem Walde herausziehen, ohne hierfiir auc;~h nur einen Pfcnnig 
Steuer zu bezahlen. 

Bei den friihcren geringen EiIikommensteuersatzen und del' geringen· Pro
gression konnte del' Steuerfiskus den. vom Waldbesitzer aufgestcUten Forst
einriehtungsplan tolerieren und die Trennung von Holzkapital und Holzrente 
nach demselben vornehmen, ohne groBe Steuerausfalle riskieren zu miissen. 
Bei den heutigen hohen und sehr stark ansteigenden Steuersatzen kann, wenn 
nicht eine Umgehung der Stcuer die Regel bilden soll, dem Waldbesitzer nicht 
die Befugnis eingeraumt werden, nach seinem freien Ermessen im Forstein
richtungsplan festzusetzen, was Kapital und Rente ist, sondern es muB die 
Ausscheidung vom strengen forstwissenschaftlichen Standpunkt aus vorge
nommen und del' Forsteinrichtungsplan lediglieh unter steuerteehnisehen 
Gesichtspunkten ausgearbeitet werden. 

Zu dicsem Zweeke muB, wenn die Trennung von Holzvorratsvermogen 
und Holzrente grundsatzlieh durehgefiihrt werden soll, die Einhaltung der 
finanziellen Umtriebszeit vorgesehrieben werden. Diese £aIlt auf jenes Bestands
alter oder praktisch auf jenen begrenzten Zeitraum, von dem ab der jahrliehe 
Wertszuwachs kleiner wird als del' Produktionsaufwand oder in welchem die 
durchschnittliehe Bodenrente ihren hochsten Betrag erreicht. Die N utzung 
del' Bestande vor oder nach diesem Zeitpunkt hat einen finanzieHen Verlust 
zur Folge. Steuerpolitiseh steHt also der Bestand vor der finanzieHen Umtriebs
zeit ein noeh im- Entstehen begriffenes Einkommen VOl', nach demselben ein 
aufgespartes, zum Bezug bereitgestelltes Einkommen, dessen Fliissigmaehung 
in das Belieben des Waldbesitzers gestellt ist. Den 0 bj ekti ven MaBstab fiir 
die Trennung vonStammvermogen und Rente kann nur die finanzielle Umtriebs
zeit bilden. Durch dieselbe wird der Sehnitt gezogen zwischen den Holzbe-



Allgemeine Einkommensteuer (Personaleinkommensteuer). 861 

standen, die den zur Erzielung einer jahrlich gleich groBenAbtriebsnutzung 
notigen Zuwachs leisten, also noch nicht hiebsreif sind, und den Holzbestanden, 
die die Hiebsreife erlangt und damit Rentencharakter angenommen haben. 

DaB eine derartige Steuerkontrolle technisch undurchfiihrbar ist, braucht 
nicht naher begriindet zu werden. Sie ware zudem auch unertraglich, weil 
dem Waldbesitzer jede freie Bewegung in der Bewirtschaftung genommen wiirde. 

Die vorstehenden Darlegungen fiihren zu folgenden SchluBfolgerungen: 

1. Wenn der Waldbesitzer aus eigenem Willen mehr nutzt als den der Zu
wachsleistung und dem vorhandenen Holzvorrat angemessenen Hiebssatz, 
also einen Eingriff in das Holzvorratskapital macht, dann hat er hierfiir seine 
personlichen Griinde und macht sich auch fiir das aus der Mehrnutzung flieBende 
Einkommen subjektiv steuerpflichtig. Ihm eine Erleichterung in der Pro
gression der Steuer fUr das Mehreinkommen zu gewahren, besteht steuerpolitisch 
keine Veranlassung, weil der Holzvorrat kein Stammvermogen im Sinne der 
Einkommensteuer ist und der freiwillige Abtrieb hiebsunreifer Bestande die 
subjektive Steuerpflicht begriindet, auBerdem auch forstpolitisch nicht, weil 
durch Steuererleichterungen Dbernutzungen und der Einschlag unreifer Be
stande nicht begiinstigt werden sollen. 1m FaIle der Not kann sich der Besitzer 
durch Beleihung des Waldes Geldmittel verschaffen. 

2. Ein Anspruch auf Steuererleichterung solI dagegen dem Waldbesitzer 
zugebilligt werden, wenn die Mehrnutzung durch Naturereignisse (Schaden 
durch Wind, Schnee, Eis, Hagel, Insekten, Pilze, Feuer usw.) herbeigefiihrt 
wird, insbesondere dann, wenn hiervon hiebsunreife Bestande getroffen werden. 
Von dem Mehrerlos solcher auBerordentlicher Waldnutzungen miissen zunachst 
aIle Mehrausgaben abgezogen werden, die direkt oder indirekt zur Wieder
herstellung eines ordnungsmaBigen Forstbetriebes aufzuwenden sind. 

An und fiir sich wiirde es sich auch hier als notwendig erweisen, zur Fest
stellung dessen, was Mehrnutzung ist, den bestehenden Forsteinrichtungsplan 
nachzupriifen. Da eine solche MaBnahme aber auf groBe Schwierigkeiten stoBen 
wiirde, kann sich in diesem Ausnahmefall die Steuerbehorde an die durchschnitt
lichen Nutzungen halten, welche in den dem -Kalamitatenjahr vorausgegangenen 
Jahren regelmaBig vorgenommen wurden. 

Der fiir die zu gewahrende Steuerbegiinstigung maBgebende Gesichtspunkt 
muG auf die Abschwachung der Progressionswirkung, die sich aus dem Mehr
erlOs der Mehrnutzung fUr das iibrige Einkommen des Waldbesitzers ergibt, 
gerichtet sein. Dies wird am zweckmaBigsten dadurch erreicht, daB der Mehr
erlos als besonderer, von dem iibrigen regelmaGigen Einkommen des Wald
besitzcrs gctrennter Einkommensteil besteuert wird. 

In gleicher Weise ist der Erlos aus Mehrnutzungen steuerlich zu behandeln, 
die im offentlichen Interesse amtlich verfUgt werden. 

Die ganzliche Steuerfreilassung des Einkommens, welches dem Waldbe
sitzer durch Naturereignisse zufallt, ist nicht angebracht. Werden junge und 
jiingere Bestande mit noch nicht verwertbarem Holz beschadigt oder vernichtet, 
dann eriibrigt sich die Steuer mangels eines Einkommens von selbst. Kommen 
mittelalte und nahezu oder ganz haubare Bestande zum Anfall, so werfen die
selben einen Erlos ah. 1st dieser infolge Beschadigung des Holzes geringer, 
dann wird auch das steuerhare Einkommen geringer. Mehraufwendungen fUr 
Kulturen usw. konnen als Bet~iehskosten abgezogen werden. 

Zu heachten ist, daB der Steuerfiskus keine Versicherungsanstalt ist mit 
der Pflicht, Schadensersatz zu leisten. Dieser Grundsatz schlieBt natiirlich 
nicht aus, daB in besonderen Fallen Harten ausgeglichen werden. 
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Sind die Erlose infolge von Naturereignissen steuerfrei, dann besteht die 
Gefahr, daB der Waldbesitzer solehe seIber herbeifuhrt. Er kann z. B. die 
Holzhiebe so anordnen, daB Windwurf entsteht, kann VorbeugungsmaBregeln 
gegen Insektenkalamitaten nur lassig ausfUhren, in alteren Bestanden Feuer 
legen usw. 

Endlich ist auch der schon oben betonte Gesichtspunkt zu wurdigen, daB 
durch den Anfall von verwertbarem Holz der Waldbesitzer ein Geldkapital 
erhalt, das er verzinslich anlegen und zur AusfUllung der Lucken im Einkommens
bezug aus seinem Forstbetrieb verwenden kann (Resetvefonds). Es kommt 
keine Aufzehrung von Holzkapital in Betracht, sondern nur dessen Umwand
lung in Geldkapital. 

Mehrnutzung und Mehrerliis ist nicht das gleiche. Del' Begriff del' Mehrnutzung 
kann sich nur auf die Holzmasse beziehen. Ein groLlerer HolzanfaU hat abel' nicht immer 
auch eine griiLlere Ein.J.lahme zur 1<'olge. Bei Kalamitaten kann durch den Anfall gering
wertiger Sortimente, Uberfiillung des Mark,tes und erhiihte Betriebsausgaben trotz Mehr
nutzung del' Erliis aus del' Gesamtnutzung geringer sein, als er fiir den regelmiiJ3igen Hoh
einschlag gewesen ware. 

b) Die 8teIlung der fruheren bundesstaatlichen Einkommensteuer
gesetze. 

In der Landesgesetzgebung kamen vier verschiedene Standpunkte zuni 
Ausdruck: 

1. Die Trennung von Holzkapital und Rente wurde grundsatz
lich durchgefuhrt. 

a) In Preu13en war nach den Anweisungen des Finanzministers v. 5. August 
1891 und vom 6. Juli 1900 (also nicht nach dem Gesetz selbst) bei Berechnung 
des steuerpflichtigen Einkommens aus Forsten und Holzungen der Erlos fur 
die in der dreijahrigen Veranlagungsperiode "aus dem regelmaBigen, wenn 
auch infolge fruherer Aufsparung verstarkten Abtriebe, den Zwischen- und 
Nebennutzungen erzielten Produkte" in Einnahme zu stellen, dagegen blieben 
"die Ergebnisse aIler auBergewohnlichen, d. h. solcher Abtriebe, 
welche als eine Verminderung des Holzbestandskapitals anzu-
sehen sind", auBer Anrechnung. . . 

b) Den· gleichen Standpunkt nahmen die Einkommensteuergesetze von 
Mecklenburg-Schwerin, Sachsen-Koburg und Braunschweig (Aus
fuhrungsvorschriften v. 27. August 1896) ein. 

Das preuLlische Oberverwaltungsgericht stellte folgende Grundsatze auf: 
Steuerbar ist auch ein wegen Minderabtriebs in den Vorjahren verstarkter Einschlag, 

d. h. alles Holz, das dem planmaLligen Alter entspricht odeI' alter ist. Wird del' lOOjahrige 
Umtrieb auf den niedrigen Gtubenholzumtrieb herabgesetzt, dann ist das dazwischen 
liegende Holz beim Abtrieb steuerpflichtig. Ist dagegen del' lOOjahl'ige Umtrieb plan
miiLlig, dann ist 60jiihriges Stangenholz, wenn es geschlagen wird, steuerfrei. GJeichgiiltig 
iat, daLl die Baume sich noch weiter hatten entwick,eln konnen. 

Nul' was unbeschadet del' Substanz gezogen werden kann, ist steuerlich Eink,ommen, 
es diirfen in dem Ertrag nicht Vermiigensteile steck,en. Frucht ist nul' so weit vorhanden, 
als dariiber ohne Verminderung des Stammvermiigens verfiigt werden kann. Es muLl 
die Benutzung der QueUe weiter miiglich sein. 

Del' Kahlhieb ganzer Fliichen ist noch nicht eine in das IIolzbestandskapital eingreifende 
Nutzung. (Handwiirterbuch der preuLlischen Einkommensteuer und Ergiinzungsste!ler. 
Hannover 1915.) 

2. AuBergewohnliche Nutzungen blieben nur dann steuerfrei, 
wenn sie durch Naturereignisse veranlaBt worden sind. 

Nach dem wurtte m bergis chen EStG. v. 1903 waren die Ergebnisse 
auBergewohnlicher Nutzungen dem steuerpflichtigen Einkommen bei Waldungen 
dann nicht einzurechnen, wenn die auBerordentlichen Abtriebe durch Natur
ereignisse verursacht waren. 
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3. AuBergewohnliche Nutzungen wurden besteuert, aber hin
sichtlich der Steuerprogression giinstiger behandelt. 

a) Diesen Standpunkt nahm das bayerische Einkommensteuergesetz 
ein, aber mit zwei Modifikationen. . 

Das Gesetz v. 14. August 1910 erstreckte die Progressionserleichterung 
nur auf die durch Naturereignisse veranlaBten "MehrerlOse". 

Art. 13, Aba. 7 lautete: 
.,Auch Ergebnisse auBergewohnlicher Nq.tzungen sind in Betracht zu ziehen~ Fur 

auBergewohnliche Waldnutzungen, die durch Naturereignisse verursacht sind und 
liber die regelmaBige Nutzung wesentlich hinausgehen, gilt jedoch folgendes: 

1. Ein MehrerlOs, der zurErganzung der Waldrente der nachsten Jahre zuruck;
gestellt wird, bleibt auBer Betracht, 

2. fur einen Mehrerlos, der nicht unter Ziff. 1 fallt, wird die Steuer nach dem 
Hundertsatze bemessen, nach dem sich die Steuer ffir das Eink;ommen nach Abzug 
des auBerordentlichen MehrerlOses tarifp1aJ3ig berechnet." 

Als die Regierung 1918 den millgliickten Versueh gemacht hatte, die Ein
kommensteuer a.us dem Betriebe der Forstwirtsehaft wieder in eine gleiehmiUlige 
Ertragssteuer umzuwandeln 1), veranlaBte der Landtag anlalllieh der Beratung 
des Regierungsentwurfes, daB die Progressionserleiehterung auf aIle auBer
ordentliehen Waldnutzungen erstreekt wurde. 

Durch das Gesetz zur Abanderung des EStG. v. 17. August 1918 erhielt der Art. 13, 
Abs. 5 und 7 mit Wirkung v. 1. Januar 1919 ab folgende Fassung: 

"Bei der Ermittlung des Reinertrags aus dem Betriebe der Land- und der Forst
wirtschaft mit eigenem oder e~chtetem Grundbesitze k;ommen neben den Ergebnissen 
der gewohnlichen auch die Ergebnisse auBergewohnlicher Nutzungen in Betracht. 

Bei auBerordentlichen Waldnutzungen, die uber die regelmaBigen Nutzungen wesent
lich hinausgehen, gilt jedoch folgendes: 

1. Ein MehrerlOs, der zur Erganzung der Waldrente der nachsten Jahre Zluuck;
gestellt wird, bleibt auBer Betracht. 

2. Ffir einen MehrerlOs, der nicht unter Ziff. I fallt, wird die Steuer nach dem 
Hundertsatze bemessen, nach dem sich die Steuer ffir das Einkommen nach Abzug 
des auBerordentlichen MehrerlOseB tarifmaBig berechnet." 

Nach der Vollzugsbekanntmaehung v. 3. September 1918 zahlten zu den· 
auBerordentliehen Waldnutzungen aueh die Abtriebe im aussetzenden Betrieb. 

Nach einer Entscheidung der bayerischen Ober berufungskommission yom 
22. Januar 1915 setzte die Vergiinstigung des Art. 13 des Einkommensteuergesetzes, daB 
ein MehrerlOs, der zur Erganzung der Waldrente der nachsten Jahre zuriickgestellt wurde, 
auBer Betracht bleibt, voraus, daB ffir den Vollzug der Zuruck;stellung eines MehrerlOses 
aus auBerordentlichen Waldnutzungen eine genugende Sicherheit geboten war. 
Insbesondere muBte bei einem Besitzerwechsel genugende Sicherheit dafiir bestehen, 
daB die Ruck;stellung fur die ausfallende Waldrente in irgendeiner Weise dem Besitznach
folger zugute kam. 

b) In Osterreich wurde in der Vollzugsvorsehrift zum Einkommensteuer
gesetz v. 25. Oktober 1896 ausgesprochen, daB "die Ergebnisse auBergewohn
lieher, nieht innerhalb der regelmaJligen Nutzung liegender Abtriebe, insofern 
sie sieh als eine Realisierung des Stammkapitals und nicht bloB als eine Ein
ziehung der aus friiheren Jahren aufgesammeltlm Ertragnisse der Fors~wirt
sehaft darstellen", steuerfrei bleiben. 1m Jahre 1906 entsehied aber der Ver
waltungsgeriehtshof, daB diese Bestimmung der Vollzugsvorschrift dem Gesetz 
widerspreehe und ungiiltig sei. Bei Beratung der Novelle v. 23. Januar 1914 
zum Einkommensteuergesetz gelang es nieht, dieser friiheren Vollzugsvor
sehrift gesetzliehe Anerkennung zu verscha.ffen. Die neue Vollzugsvorschrift 
yom Jahre 1914 gewahrte aber ffir die Besteuerung des Erloses aus auBer. 
gewohnliehen Abtrieben gegeniiber der turnusmalligen Nutzung eine weit-

1) VgI. meinen Artikel in "Forstliche Mitteilungen", 1918, Nr. 3, 4. 
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gehende Erleichterung. Das Verfahren bestand darin, daB auf Antrag der 
Erl6s aus Uberholzungen in sechs Teile zerlegt und die auf das Sechstel nach 
dem Steuertarif treffende Einkommensteuer mit 6 multipliziert wurde. Das 
Produkt gab die Gesamtsteuer fUr den Mehrerl6s. Da das Sechstel prozentual 
geringer besteuert ist als der Ertrag im ganzen und auBerdem die sechs Sechstel 
von dem iibrigen Einkommen des Waldbesitzers abgesondert versteuert wurden, 
wurde die Progression sehr weit herabgesetzt. 

·Beis:rie1 nach Hufnagel (0. F. 1914, 143): Hatte ein Waldbesitzer eine auBerplan
maBige Nutzung von 30000 Kr., dann muBte er davon, wenn er kein anderes Einkommen 
hatte und die Vergiinstigung del' VV. nicht in Anspruch nahm, 1071 Kr. Steuer entrichten. 

Tat er letzteres, dann wurde die Sbeuer sechsmal von 30~00 = 5000 Kr. Einkommen auf 

einmal erhoben. Da auf 5000 Kr. 90 Kr. Sbeuer entfielen, betrug die Gesamtsteuer nul' 
6. 90 = 640 Kr. Kamen die 30000 Kr. noch zu einem Einkommen von 100000 Kr., dann 
hiitte der Steuerbctrag ftir die 30000 Kr. allein 2144 Kr. betragen. Infolge del' Vergtinstigung 
waren aber nul' 540 Kr. zu bezahlen. 

Fur den aussetzenden Betrieb galt diese Bestimmung nicht. 

Diese jedenfalls zu weit gehenden Erleichterungen wurden durch die Novelle 
von 19:20 etwas abgeschwacht. Danach wird in Fallen auBerordentlicher 
Walda bs to ckungen, insbesondere von Waldabstockungen, die uber die 
regelmaBige Nutzung wesentlich hinausgehen, die Steuer vom gesamten Ein
kommen des Steuerpflichtigen mit dem Betrage erhoben, welcher sich verhalt
nismaBig nach jenem Steuersatze ergibt, der auf das um den funften Teil 
des auHerordentlichen Mehrerl6ses erh6hte sonstige Einkommen des Steuer
pflichtigen entfallt. Als auBerordentliche Waldabstockung ist eine solche anzu
sehen, durch welche eine den durchschnittlichen normalen jahrlichen Holz
zuwach8 im Gesamtwaldbesitze des Steuerpflichtigen wesentlich ubersteigende 
Holzmenge zur Schlagerung gelangt, gleichgtiltig, ob die Abstockung freiwillig 
erfolgte oder durch Elementarereignisse (Wind-, Schneebruch, Insektenkala
mitat u. dgl.) veranlaBt wurde. "Cber die Menge des durchschnittlichen jahr
lichen Holzzuwachses ist erforderlichenfalls ein Gutachten des zustandigen 
Forstteehnikers der politischen Verwaltung einzuholen. Als auBerordentlicher 
Mchredos ist daher steuertechnischnur jener Teil des Gesamterloses zu be
traehten, welcher auf den den normalen jahrlichen Holzzuwachs ubersteigenden 
Teil deB geschlagerten Holzes entfallt. Es ist zum sonstigen Einkommen die 
auf den normalen jahrlichen Holzzuwachs cntfallende Quote des Holzerloses 
und sodann der fiinfte Teil des auBerordentlichen Mehrerl6ses zuzurechnen. 
Die Summe bildet die Grundlage fUr die Berechnung des Steuersatzes. 

Beispiel. Nichtforstlich')s Einkommen 40000 Kr., normales forstliches Einkommen 
10 000 Kr., auBerordentliches forstliches' Einkommen 100000 Kr. Von letzterem wird 1/5 
dem nermalen Einkommen zugedchlagen, so daB das flir den SteuerfuB maBgebende Ein
kommen 40000 + 10 000 + 20000 = 70000 Kr. betragt. Hiervon sind 4600 Kr. Steuer 
zu bezahlen = 6,57%' Zu diesem Prozentsatz wird nun das Gesamteinkommen von 
150000 Kr. besteuert, so daB die Steuerleistung 150 000 . 0,657 = 9856 Kr. betragt, wahrend 
normal auf dieses Einkommen 23000 Kr. Steuer treffen wtirden. (Oder 70000: 4600 
= 150000: x, woraus x = 9856 1\1'.) (Wiener AUg. Forst- u. Jagdztg. 1921, Nr. 29.) 

4. AuBergewohnliche Nutznngen genossen keinerlei Steuer
be gun 8 ti gun gen. 

Das sachsische Einkommensteuergesetz und mit ihm die Gesetze aller 
vorstehend nicht genannten Staaten machten keinen Unterschied zwischen 
der Nutzung von Rente und Kapital. Alles, was der Waldbesitzer an Abtriebs-, 
Zwischen- und Nebennutzungen bezog, war steuerpflichtig, ohne Riicksicht 
darauf, ob der Waldbesitzer die Mehrnutzung gewollt hatte oder ob sie durch 
Naturereignisse verursacht wurde. 
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c) Der Standpunkt des Reichseinkommensteuergesetzes 
v. 29. Marz 1920. 

Das Gesetz bestimmt: 

865 

§ 24. "Bei auBerordentlichen Waldnutzungen, die iiber die regelmaBigen 
Nutzungen hinausgehen, wird die Steuer von dem gesamten steuerbaren 
Einkommen nach dem Hundertsatz erhoben, der sich nach § 21 fiir das 
Einkommen des Pflichtigen nach Abzug des auBerordentlichen Mehrerloses 
berechnet. Falls sich hiernach kein Hundertsatz ergibt, wird die Steuer 
nach dem niedrigsten, im § 21 vorgesehenen Abgabesatz erhoben." 

"Bei auBerordentlichen Waldnutzungen infolge hOherer Gewalt (Eis-, 
Schnee- oder Windbruch, RaupenfraB, Brand usw.) ermaBigt sich die nach 
Abs. 1 auf den auBerordentlichen Mehrerlos entfallende Einkommensteuer 
urn die Halfte ihres Betrages." 
Das Gesetz halt demnach an der Trennung von Stammvermogen (Holz

vorratskapital) und Rente (regelmaBige Nutzung) fest. Was iiber die regel
maBige Nutzung hinausgeht, gilt als auBerordentliche Nutzung (Mehrnutzurig). 
Fiir dieselbe wird aber nicht Steuerfreiheit, sondern nur Steuererleichterung 
gewahrt. Dieser Standpunkt ist im Geiste des Gesetzes begriindet, weil danach 
auch andere nicht regelmaBig wiederkehrende Einnahmen (§ 23,- 25) steuer
bar sind. 

Das MaB der Steuererleichterung richtet sich danach, ob die Mehrnutzung 
(Mehrerlos) seitens des Waldbesitzers freiwillig herbeigefUhrt wurde oder durch 
Naturereignisse erzwungen ist. 

1m ersten Fall besteht die Steuererleichterung darin, daB der Mehrerlos 
nach dem Hundertsatz versteuert wird, der sicr fUr das regelmaBige Gesamt
einkommen errechnet, im zweiten Fall wird die so auf den MehrerlOs treffende 
Steuer weiterhin urn die Halfte ermaBigt. 

Beispi~l. Nichtforstliches Einkommen 40000 M., normales Einkommpn aus der 
Forstwirtschaft 60000 M., regelmaBiges Gesamteinkommen demnach 100000 M. Hiervon 
sind nach dem Steuertarif v. 20. Dezember 1921 15500 M. Steuer = 15,5% zu zahlen. 

Schlagt nun der Waldbesitzer freiwillig iiber dennormalen Hiebssatz hinaus Holz 
pin und betragt der Erlos fiir diese auBerordentliche Nutzung 200000 M., dann hat er 
hierfiir auch nur 15,5% = 31000 M. Steuer zu bezahlen, im ganzen also fiir das Gesamt
einkommen von 100000 + 200000 = 300000 M. nur 15500 + 31 000 = 46500 M., 
wiihrend die normale Steuer fUr 300 000 M. ·Einkommen 80 500 M. betragen wiirde. 

Wurde der MehrerloB von 200000 M. durch N aturereignisse veranlaBt, dann er
maBigen sich die 31 000 M. auf die Halfte, also auf 15500 M. und die Gesamtsteuer betragt 
nur 15500 + 15500 = 31 000 M. -'- Wiirde der Mehrerlos fiir sich allein besteuert werden, 
dann waren hierfiir 45 500 M. Steuer fallig. 

Der grundsatzliche Teil der Steuererleichterung besteht also in der Be
seitigung der Progressionswirkung, welche der Mehrerlos auf das regelmaBige 
Gesamteinkommen des Steuerpflichtigen ausiiben wiirde. 

Dagegen ist einzuwenden, daB eine Steuervergiinstigung fUr die vom Wald
besitzerfreiwillig vorgenommenen Mehrnutzungen nicht angebracht ist. Die 
Griinde wurden auf S. 861 ausfiihrlich dargelegt. 

Grundsatzlich verfehlt ist aber die Bestimmung, .daB das MaB der Steuer. 
erieichterung von der jeweiligen sonstigen Steuerleistung des Pflichtigen abo 
hangig gemacht wird. In diesem Falle haben es viele Waldbesitzer in der Hand, 
ihr nichtforstliches Einkommen in dem Veranlagungsjahr so herunterzudriicken, 
daB ihr forstliches Einkommen nur einer minimalen Steuer unterliegt. Dies 
gilt namentlich fiir auBerordentliche MehrerlOse infolge von N aturereignissen. 

An den aussetzenden Betrieb haben die gesetzgebenden Faktoren offenbar 
gar nicht gedacht. Die Wendung: "auBerordentliche Waldnutzungen, die liber 
die regelmaBigen Nutzungen hinausgehen", schlieBt die Anwendung des 
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§ 24 auf den aussetzenden Betrieb aus, weil die Voraussetzung fiir eine auller
ordentliche Nutzung, namlich dall sie eine Mehrnutzung gegeniiber der regel
ma1ligen Nutzung ist, beim aussetzenden Betrieb nicht gegeben ist; bei diesem 
gibt es keine "regelma1lige" Nutzung. 

2. Stammvermigen und Rente beim aussetzenden Betrieb. 
Die Unstimmigkeit des gesetzgeberischen Gedankens, Holzstammvermogen 

und Holzrente unter allen Umstanden steuerlich zu trennen, tritt besonders 
deutlich dann in die Erscheinung, wenn es sich um Holzbestande handelt, 
die keiner Betriebsklasse (Nachhaltsbetrieb) einverleibt sind. 

Der einzelne Bestand, der ein Wirtschaftsobjekt fiir sich bildet, also im 
aussetzenden Betrieb genutzt wird, ist wie der einer Betriebsklasse zugeteilte, 
eine Frucht des Bodens. Er ist daher steuerpolitisch kein Kapital, sondern 
eine Summe von aufgespeicherten Wertszuwachsen, die im Jahre ihrer Ent
stehung nicht fliissig gemacht werden konnen und deren GroBe erst aus der 
Abtriebsnutzung abgeleitet werden kann. 

Wenn daher, wie es die friihere preuBische Steuerpraxis verlangte, der 
Begriff eines "auBergewohnlichen Abtriebes" gewaltsam auch auf den aus
setzenden Betrieb iibertragen werden soU, dann muB man sich erst kiinstlich 
ein steuertechnisches Holzvorratskapital konstruieren. Den einzigen greif
baren Anhaltspunkt konnte hierfiir nur die finanzielle Umtriebszeit geben mit 
der MaBgabe, daB man die Nutzung des Bestandes vor dieser Umtriebszeit 
als einen Eingriff in ein noch im Entstehen begriffenes Einkommen betrachtet, 
im Zeitpunkt oder nach dieser Umtriebszeit aber als die Fliissigmachung eines 
durch Aufsparung bereitgestellten Einkommens. Aber selbst wenn die Nutzung 
vor der finanziellen Umtriebszeit erfolgt, kann das daraus gezogene Einkommen 
nicht als die Aufzehrung eines Vermogensbestandteiles betrachtet werden, 
sondern hochstens als die Aberntung einer finanziell unreifen Frucht. Da aber 
die finanzielle Unreife nicht gleichbedeutend ist mit der technischen, vielmehr 
auch jiingeres Holz verwertet werden kann und dem Besitzer ein Einkommen 
verschafft, so versagt auch dieses Kriterium. 

Tatsachlich ist die Dbertragung der "auBergewohnlichen" oder "auBer
ordentlichen" Nutzung auf den aussetzenden Betrieb nur auf die Gedanken
losigkeit des Gesetzgebers zuriickzufiihren. 

In PreuBen machte die Anweisung des Finanzministers von 1891/1900 
zum Einkommensteuergesetz keintm Unterschied zwischen jahrlichem und 
aussetzendem Betrieb. Dadurch und auBerdem noch besonders durch Ent
scheidungen des Oberverwaltungsgerichts muBten auch beim aussetzenden 
Betrieb die regelma1ligen und auBergewohnHchen Abtriebe auseinandergehalten 
werden. Ais Kriterium des regelma1ligen Abtriebes wurde die Hiebsreife ange
nommen. Die Nutzung von nicht hiebsreifem (schlagbarem) Holz galt als 
Eingnff in die Substanz der Einkommensquelle (Holzbestandskapital) und 
blieb wie der Verbrauch sonstigen Kapitals steuerfrei. Da aber der Begriff 
der Hiebsreife nirgends definiert war, ergaben sich in der Ausfiihrung dieser 
Bestimmung groBe Schwierigkeiten und Ungleichheiten. 

In der Novelle v. 19. Juni 1906 zum preuBischen Einkommensteuergesetz 
wurde daher bestimmt:. 

"Bei Waldstiicken, die nicht nach einem forstmaBigen Plane bewirtschaftet 
werden, sind die Ergebnisse von Abtrieben nicht anzurechnen, wenn und soweit 
dieselben sich in einem Jahre auf mehr als den zehnten Teil des Wertes des 
vorhandenen Holzes erstrecken." 

Steuerbar war also der Reinerlos bis ZU einem Zehntel des Holzwertes, 
der vor dem Abtrieb bei Beginn des Wirtschaftsjahres auf der raumlichel\ 
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Einheit vorhanden war. Schlug ein Waldbesitzer in seinem Wald fiir 5000 M. 
(Reinerlos) Holz und hatte er auf dem Grundstiicke noch fUr 4000 M. Holz 
stehen, auch jiingeres, dann muBte er ein Zehntel von 9000 M., also 900 M. 
als Einkommen versteuern. 

Dieses Verfahren war rein willkiirlich und ohne jede wissenschaftliche oder 
wirtschaftliche Grundlage. 

Gleichgiiltig war auch, ob die Nutzung durch Naturereignisse dem Wald
besitzer aufgezwungen wurde oder ob sie freiwillig geschah. 

Ob die Waldstiick;e groB oder klein sind, war gleichgiiltig, maBgebend war, daB sie 
nicht nach einem forstmaBigen Plan, wennschon nach allgemeinen forstlichen Grund
satzen bewirtschaftet werden. 

tJber die PlanmaBigk;eit der Nutzung wird im Kommentar von Fuisting-Strutz, 
5. Auf!., 1914, S. 205, ausgefiihrt: Ein forstmaBiger Plan ist gegeben, wenn der jahr
Jich oder in langerenPerioden abzutreibende Tail des Holzes nach Menge und Altersklassen 
Dder sonst in bestimmter Weise im voraus erkennbar ist. Dieser Plan iQtnn jedoch 
sehr verschieden sein. Ein solcher ist selbst dann vorhanden, wenn er darin besteht, daB 
in bestimmten Zeitraumen der gesamte Holzbestand abgetrieben wird, wenn dies nur den 
forstmaBigen Grundsatzen entspricht. Je nachdem der Inhalt des Planes verschieden ist, 
ist entsprechend auch dasjenige, was als steuerpflichtiges Eink;ommen anzusehen ist, unter
einander verschieden. MaBgebend ist allein, in welcher Art der Wald erk;ennbar von dem 
jetzigen Steuerpflichtigen bewirtschaftet wird. 

Die gleichen Bestimmungen enthielten die Einkommensteuergesetze von 
Sachsen-Ko burg von 1908/13 und von Mecklen burg-Sch werin von 1913. 
In Braunschweig wurde der preuBische Zusatz von 1906 beziiglich des aus
setzenden Betriebs nicht aufgenommen. 

B. Die Belastung des aussetzenden Betriebs durch die Steuerprogression. 

Eine besondere steuerliche Behandlung erfordert der aussetzende Betfieb. 
In diesem stehen der Regel nach die bauerlichen Waldungen, aber auch groBere 
Waldparzellen, die an sich zum nachhaltigen Betrieb geeignet waren, werden 
aussetzend genutzt. Der Abtrieb der Bestande wie auch die Durchforstungen 
erfolgen nicht in jahrlichen gleichmaBigen Betragen, sondern in verschieden 
bemessenen Zeitabstanden und verschiedenen Betragen. 

Durch den Abtrieb der Bestande bezieht der Waldbesitzer auf einmal die 
wahrend des ganzen Wachstumszeitraumes aufgelaufenen Einkommensbetrage 
(Wertszuwachse) in einer Summe. Infolge der Progression der Steuer muB 
der Waldbesitzer nicht bloB aus diesem durch Aufsparung entstandenen Ein
kommen eine hohere Steuer bezahlen, als wenn dasselbe im Laufe der Umtriebs
zeit jahrlich hatte bezogen werden konnen, sondern er wird auch durch dieses 
Einkommen aus dem Walde mit seinem ganzen iibrigen Einkommen in eine 
hOhere Steuerklasse gedrangt. 

In dieser Progressionswirkung liegt eine Harte, deren Milderung vom Wald
besitzer beansprucht werden kann. In welcher Weise dieselbe moglich ist, 
hangt von der Tendenz und dem Progressionsaufbau der Einkommensteuer 
abo Zu beachten ist, daB der Waldbesitzer, der seinen Wald im aussetzenden 
Betrieb nutzen muG oder freiwillig aussetzend nutzt, noch iiber andere Ein
kommensquellen verfiigt, wahrend der Besitzer eines Nachhaltswaldes unter 
Umstanden nur von seinem forstlichen Einkommen lebt. 

Das geeignetste Mittel der Steuererleichterung besteht daher in der grund
satzlichen Trennung des Einkommens aus dem aussetzenden Forstbetrieb 
von dem iibrigen Einkommen des Waldbesitzers, - mithin das gleiche Ver
fahren, wie es oben fUr die steuerliche Behandlung der Mehrnutzung infolge 
von Naturereignissen vorgeschlagen wurde. Dadurch wird die steuererhohende 
Riickwirkung auf das regelmaBige Einkommen des Waldbesitzers verhindert. 
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Die Wirkung ist fiir den Steuerpflichtigen um so giinstiger, je weiter der Rahmen 
der untersten Steuerstufen ist. Da nach der Novelle zum REG. v. 20. Dezember 
1921 die ersten 50000 M. des steuerbaren Einkommens gleichmafiig mit 10% 
Steuer belastet sind, bleibt z. B. ein auBerordentIiches Einkommen von 20 000 M. 
aus dem Forstbetrieb auf ein regelmafiiges jahrliches Einkommen von 30000 M. 
ohne progressiven EinfluB. Betragt das regelmaBige Einkommen 50000 M., 
das au13erordentIiche iorstliche Einkommen ebenfalls 50000 M., dann berechnet 
sich die Steuer getrennt auf 5000 + 5000 = 10000 M., wahrend sie zusammen 
ffir 100000 M. 15500 M. betragen wiirde. 

Sehlagt der Waldbesitzer auf einmal viel Holz ein, dann unterliegt das 
dadureh erzielte hohe Einkommen aueh entspreehend hohen Progressions· 
satzen - aber immer noeh niedrigeren, als wenn aueh das iibrige Einkommen 
des Steuerpfliehtigen dazu gezahlt wiirde; Diese relativ hohere Belastung 
einmaliger umfangreicher Nutzungen ist steuerpolitisch gerechtfertigt und 
auBerdem forstpolitisch erwiinseht, weil dadurch die Holznutzung durch groBe 
Kahlschlage verhindert wird. 

AIle anderen Wege, die fiir die Beseitigung oder Absehwachung der Pro· 
gressionswirkung in Betraeht gezogen werden konnen, sind nieht einwandfrei. 
Es sind folgende: 

a) Der ErlOs aus dem Holzanfall des aussetzenden Betriebes wird nach dem 
Hundertsatz besteuert, der der Besteuerung des iibrigen Einkommens des 
Waldbesitzers zugrunde liegt. Wie schon auf S. 865 ausgefUhrt wurde, kann 
diese Bindung des forstlichen Einkommens an den SteuerfuB des iibrigen Ein· 
kommens zu MiBbrauchen fUhren. 

Andererseits muB ein Steuerpflichtiger mit sehr hohem Einkommen fUr 
den Erlos aus dem Abtrieb einer kleinen Waldparzelle eine so hohe Steuer 
bezahlen, daB dadurch der Zweek, dem. aussetzenden Betrieb eine seinem 
natiirlichen Recht entsprechende Steuererleichterung zu gewahren, vereitelt 
wird. 

Nach dem bayerischen Einkommensteuergesetz in der Fassung v. 17. August 1918 
wurde der MehrerlOs aus allen auBerordentlichen Waldnutzungen nach dem fur das regel. 
maBige Einkommen des Pflichtigen maBgebenden Hundertsatz besteuert. 

Nach der Vollzugsbekanntmachung vom 3. September 1918 bildeten beim aus· 
setzenden Betrieb die einmaligen groBeren Fiillungen die auBerordentlichen 
Waldnutzungen, wiihrend die regelmiiBigen Nutzungen in der Hauptsache nur in den 
regelmaBig anfallenden Nutzungen, z. B. bei Durchforstung und in Nebennutzungen 
bestanden. - Es k;onnte auch die vorzeitige Faliung emes Waldes als auBerordentliche 
Nutzung· in Betracht kommen. 

b) Der Erlos aus dem aussetzenden Betrieb wird auf mehrere Jahre ver· 
teilt und der Teilbetrag wird dem iibrigen Einkommen des Waldbesitzers zuge· 
schlagen. Je groBer dieser Ze~traum gewahlt wird, um so mehr wird die Pro. 
gression abgesehwaeht. Gegen dieses Verfahren laBt sieh einwenden, daB die 
Zahlung der Steuer noch nach mehreren Jahren des Einkommensbezuges dem 
Wesen der Einkommensteuer widersprieht und die Kontrolle den Behorden 
viel Arbeit macht. Besondere Sehwierigkeiten werden . sich im FaIle eines 
Besitzweehsels oder der Zahlungsunfahigkeit des Steuerpfliehtigen ergeben. 
1m iibrigen treffen aueh hier die. beim Verfahren a) geltend gemaehten Be
denken zu. 

Eine Abschwachung der Progression wurde frUher durch die Bestimmung einiger 
bundesstaatlicher Eink;ommensteuergesetze dadurch herbeigefiihrt, daB die Veranlagung 
der Steuer nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre erfolgte (PreuBen bis 1906). 

In Osterreich wurde diese VergUnstigung im Jahre 1914 den Mehrnutzungen beim 
Nachhaltsbetrieb eingeraumt, aber mit der noch weitergehenden Erleichterung, daB die 
Teilbetrage auch von dem iibrigen Einkommen des Waldbesitzers steuerlich losgelost 
wurden (s. S. 863). 
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Das Reichseinkommensteuergesetz v. 1920 laBt in § 23 ein analoges Verfahren 
bei Einnahmen zu, welche die Entlohnung fUr eine sich tiber mehrere Jahre erstreckende 
Tati/Zkeit (z. B. schriftstellerische, wissenschaftliche) darstellen. In diesem FaIle wird 
die Steuer von dem gesamten steuerbaren Einkommen nach dem Hundertsatz erhoben, 
der nach § 21 anzuwenden ware, wenn die Steuer von dem tibrigen Einkommen zuztiglich 
des Betrags erhoben wtirde, der sich bei gleichmaBiger Verteilung der Einnahme auf die 
vollen Jahre der Tatigkeit ergibt. Mehr als ftinf Jahre werden nich t berticksich tigt. 
- Nach § 25 wird ferner fUr auBerordentli~he, nicht regelmaBig wiederkehrende Einnahmen 
(z. B. Lotterie~ewinne) die Steuer nach dem Hnndertsatz erhoben, der sich fUr das Ein
kommen des Steuerpflichtigen nach Abzug der auBerordentlichen Einnahme berechnet. 
Eine Verteilung auf mehrere Jahre findet hier nicht statt. 

Es ist ubrigens zu beachten, daB die Steuerbegunstigungen des aussetzenden 
Betriebes nicht so weit gehen duden, daB sie einen Anreiz bieten, jahrliche 
Betriebe in aussetzende zu verwandeln. 

Was steuertechnisch unter einem aussetzenden Betrieb zu· verstehen ist, kann nur 
von Fall zu Fall festgestellt werden. 1st eine auch griiBere Waldflache nur mit einer Alters
klasse bestockt, dann kann die Abholzung rationell nur auf einmal oder wenigstens nur 
innerbalb eines enger begrenzten Zeitrallmes erfolgen, sofern del' Besitzer nicht noch tiber 
andere Altersklassen verftigt. Waldparzellen, die zusammen nach Lage und Bestands
verfassung eine Betriebseinheit (wirtscbaftliche Einheit) bilden konnen, fallen nicht ohne 
wei teres unter den aussetzenden Betrieb. 

C. Die Besteuerung des Wertszuwachses. 

1m Gegensatz zu dem Wesen der Einkommensteuer, wonach der Steuer
pflichtige nur dann Steuer zu bezahlen hat, wenn er auch wirklich Einkiinfte 
bezieht, das Einkommen also in seiner wirklichen Hohe greifbar ist, wurde in 
einigen Bundesstaaten der jahrliche durchschnittliche oder laufende 
Ertrag (Wertszuwachs) unabhangig davon, ob er bezbgen wird oder beziehbar 
ist, als steuerbares Einkommen angenommen. 

1. Nach dem badischen EStG. in der Fassnng von 1910 unterlag der Einkommen
steuer auch das Einkommen aus dem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft. Das steuer
pflichtige Einkommen wurde aber nicht nach dem tatsacWichen Anfall, sondern nach 
dem Waldreinertrag unter Zugrundelegung der durchschnittlichen Holzpreise der 5 Jahre 
1895/99 veranlagt. 

Nach dem Gesetze 1900/1910 galten "als Einkommen aus Waldbesitz lmd Forstwirt
scbaft bei denjenigen Waldungen, welche nicht auf Grnnd eines Forsteinrichtungswerkes 
nachbaltig bewirtschaftet werden, ohne Rticksicht auf das in jedem Jahre tatsachlich 
erzielte Einkommen 3% des Vermogenssteuerwerts der Waldstiicke". 

Da letzterer durch Kapitalisiernng des durchschnittlichen Waldreinertrages mit dem 
ZinsfuBe von 4% festgestellt und der aussetzende Betrieb ebenso behandelt wurde wie del' 
jahrliche, so bildeten bei diesem Dreiviertel des arithmetischen Durchschnittsertrages das 
jahrliche. steuerpflichtige Einkommen. War erstererz. B. 48 M., dann betrug letzteres 

48 
--·0,03 = 48· 3/, = 36 M. 
0,04 

Es ist klar, daB durch dieses Verfahren nicht das Einkommen, sondern nur der starr 
festgesetzte nnd langst tiberholte "Reinertrag" mit dem Einkommensteuertarif belegt 
wurde. Praktisch bandelte es sich also nach wie vor um eine Grundsteuer, die nur etwas 
modern frisiert war. 

Die Neueinschatzung der "Waldsteuerkapitalien" wurde in B!tden durch 
Gesetz v. 9. August 1900 angeordnet. Das Veranlagungsverfahren, welches in das VStG. 
von 1906/10 iibernommen wurde, war folgendes. Der "Vermogenssteuerwert", friiher 
Steuerkapital genannt, wurde durch Kapitalisiernng des Waldreinertrages je Hektar mit 
einem ZinsfuB von 4% ermittelt. Zwischen aussetzendem und jahrlichem Betrieb wurde 
kein Unterschied gemacht. Von dem erntekostenfreien Werte des bei den gegebenen Holz
arten und del' bestimmten oder tiblichen Betriebsweise und Umtriebszeit im Durehschnitt 
jahrlich auf das Hektar kommenden normalen Haubarkeitsertrages zuztiglich der durch
schnittlichen jahrlichen Vorertrage auf dem Stocke war der Betrag der durchschnittlich 
jahrlich auf das Hektar entfallenden normalen Bewirtschaftungs- und Verwaltungskosten 
abzuziehen nnd der Rest mit 25 zu multiplizieren. Wo, wie bei Hack- nnd Kopfholzwal
dungen, neben dem Holze noch ein anderes zur Hauptnutzung gehoriges Erzeugnis erzielt 
wird, wurde das 25fache des jahrlichen Reinertrages desselben zugeschlagen. Neben-
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nutzungen bmen nicht in Betracht. Bei Festsetzung des normalen HaubarkeitBertrages 
war von der Unterstellung auszugehen, daB derartige Nebennutzungen nicht gewonnen 
werden. Aus der VervielfiUtigung des so ermittelten Heh;tarwertes mit der Flache des 
einzelnen Waldgrundstiicks ergab sich dessen Vermogenssteuerwert. Die Sortimente waren 
nach Prozenten des ganzen Ertrages festzustellen. Die Holzpreise wurden nicht fiir jeden 
einzelnen Wald, sondern fiir Preisbezirke festgestellt, und zwar nach dem Durchschnitt 
der 5 Jahre 1895-1899. 

Eine Anderung des Vermogenssteuerwertes sollte nur eintreten, wenn er um mindestens 
10% hoher oder niedriger ist alB der zuletzt festgestellte Schatzungswert, auBerdem wenn 
das Grundstiich; seine Eigenschaft als Wald verliert usw. Diese Bestimmung des Gesetzes 
wurde indessen durch die Vollzugsverordnung von 1906/10 wieder aufgehoben, indem sie 
verfiigte, daB "die nach dem Gesetz v. 9. August 1900 vollzogene neue Einschii.tzung der 
Waldungen in Kraft bleibt, bis durch ein neues spii.teres Gesetz die Vornahme einer neuen 
Einschatzung angeordnet wird". 

Damit war die Waldvermogenssteuer wieder in das Fahrwasser der unbeweglichen 
Grundsteuer eingeleitet. Das Steigen oder Fallen der Holzpreise insbesonders blieb un
beriicksichtigt. 

Beim aussetzencl.en Betrieb wurde auch der Bestandswert in die VermogenssteU'er 
einbezogen. 

2. Nach dem hessischen EStG. von 1899 war zwar grundsatzlich das Einkommen 
aus dem Waldbesitz im Zeitpunkt des Anfalles steuerpflichtig, die Dienstanweisung hierzu 
lieB aber "ausnahmsweise" die "Benutzung von Durchschnittsertragen" zu. 

3. Nach dem Sachsen-Weimarschen EStG. 1908/09 erfolgte "die Einschii.tzung 
des Einkommens aus Holzgrundstiicken unter Zugrundelegung des durchschnittlichen 
Jahresertrages nach wirtBchaftlichem -Nutzungsanschlage". 

4.Das Oldenburgsche EStG. v. 1906 bestimmte: "Der Ertrag der Holzungen besteht 
a) in der unter Berucksichtigung des Alters, Standes und der sonstigen Verhii.ltnisse der 
Holzungen durch Schatzung zu findenden JahresvergroBerung des Kapitalwertes (Jahres
zuwachs), b) in den zu Ziff. 1 nicht zu beriicksichtigenden jahrlichen sog. ,kleinen Nutzungen 
(Holzweide, Laub, Straucher, Durchforstungsholz usw.)". 

5. Dieselbe Bestimmung traf wortIich das EStG. fiir ReuB a. L. v. 1911, aber nur 
fiir diejenigen Waldungen, "welche nicht auf Grund eines Forsteinrichtungswerkes nach
haltig betrieben werden". 

Damit wird die Bahn der Einkommensteuer verlassen und an ihre Stelle 
wieder die objektive Ertragssteuer gesetzt. 1m Prinzip handelt es sich um 
eine neuangelegte Grundsteuer, auf welche der progressive Einkommensteuer. 
tarif iibertragen wird. 

Es ist unbestreitbar, daB man den Waldbesitz auch in dieser Form zur 
Steuer heranziehen kann. Widersinnig ist es aber, eine solche Steuer Einkommen
steuer zu nennen und sie als solche gesetzlich zu behandeln. Denn hienon 
trennen sie folgende Merkmale: 

a) Der Waldbesitzer hat wie bei der Grundsteuer auch zu Zeiten Steuer 
zu entrichten, in denen er, wie z. B. beim aussetzenden Betrieb, keine Ein
nahme aus dem Walde hat. Dies steht im Widerspruch zu demEinkommens
begriff und dem sozialen Zweck der Einkommensteuer, immer nur die gegen. 
wartige personliche Leistungsfahigkeit zu treffen. Es konnen Falle vorkommen, 
in denen ein Waldbesitzer wahrend seiner ganzen Besitzzeit Steuer zahlen 
muB, ohne auch nur einmal ein Einkommen aus, seinem WaId zu erzielen. Es 
k,ann aber ~nter Vmstanden dadurch der Waldbesitzer sogar gezwungen werden, 
noch nicht hiebsreife Bestande einzuschlagen, um die- Steuer bezahlen zu konnen. 
Bei den jetzigen hochgeschraubten Steuersatzen bedeutet daher die Besteuerung 
des nicht einlosbaren Wertszuwachses eine forstpolitische Gefahr, die durch 
den Hinzutritt einer hohen Vermogenssteuer noch verscharft wird. 
" Solange die alte Grundsteuer mit ihren niedrigen Satzen, die durch das 
Steigen der Holzpreise schon langst iiberholt waren, die einzige Steuer des 
Waldbesitzes bildete, bedeutete die Entriohtung derselben auch in Jahren, 
in,welohen derWaldbesitzer keineEinnahme aus seinem Walde hatte, keme 
fiihlbare Belastung. Die Einziehung der jetzigen hohen Einkommensteuer 
mit ihrer progressivell Wirkung in J ahren, in welohen d~r Waldbesitzer keine 
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Ehmahme aus dem Walde hat oder eine geringere, als dem durchschnittlichen 
Steuersatz entspricht, wiirde dagegen fiir viele Waldbesitzer eine unertragliche 
Belastung sein. 

In Bayern legte die Regierung im Jahre 1918 dem Landtag einen Entwurf zur Ab
anderung des Einkommensteuergesetzes vor, nach' welchem fiir den jahrlichen und aus
setzenden Forstbetrieb die Eink;ommensteuer wieder in eine Ertragssteuer umgewandelt 
werden sollte. Es sollte namlich "als Reinertrag aus dem Betriebe der Forstwirtschaft 
der auf dem Waldgrundstiicke bei Annahme eines Nachhaltsbetriebs erzielbare, unter 
Zugrundelegung der jeweiligen Ortspreise berechnete odeI' gCIIChatzte jahrliche Ertrag 
aUB Haupt- und Nebenerzeugnissen nach Abzug der Betriebsausgaben" gelten: 

Der bayerische Landwirtschaftsrat nahm dagegen SteHung, indem er ausfiihrte: 
Die Besteuerung des jahrlichen ZuwachseB ist praktisch undurchfiihrbar, weil die ziffern

maBige Ermittlung des jahrlichen Zuwachses eines jeden Waldgrundstiickes ein Ding der 
Unmoglichk;eit ist. So wiirde man zu einer schatzungsweisen Festsetzung des jiihrHohen 
Zuwachses voraussichtlich an der Hand von Ertragstafeln und damit zu Zahlen kommen, 
welche schon im Hinblick auf die groBen Verschiedenheiten der Bestockungs- und Wachs
tumsverhaltnisse der Wirk;lichkeit in den allermeistcn Fallen nicht entsprechen wiirden. 
So wiirdeder Entwurf in seiner Wirkung einer standigen neuen Grundsteucr oder 
einel' Art Bodenzins gleichkommen, ohne die wirklichen Ertragsverhaltnisse auch 
nur annahernd richtig erfassen zu konnen, da die Ertragstabellen natiirlich nie auf einen 
ganzen Steuerbezirk oder auch nur Teile desselben allgemein passen konnen, und weiterhin 
einer richtigen B3steuerung del' ungeheure Spielrau m fiir die Bemessung der Holz
preise hindernd im Wege steht. 

Es wurde anerkannt, daB der Entwurf dazu fiihren konnte, daB entsprechend den 
verschiedenen Grundlagen einzelner Forstbetriebe verschiedentlich Waldwirtschaftsplane 
aufgestellt wiirden, aber anderseits sind besonders die k;leineren Waldbesitzer zum Auf
geben des aussetzenden Betriebs, zumal in Gebirgslagen, meistens gar nicht imstande. 

Aus den angegebenen Griinden kam die Versammlung zur Ablehnung des Regierungs
entwurfes, welcher wohl fiir die iiberwiegende Mehrzahl der kleineren Wa.Idbesitzer keine 
Verbesserung ihrer bisherigen Lage bedeuten wiirde, vielmehr die Moglichkeit in sich ent
halt, daB z. B. ein Waldbesitzer wahrend seiner ganzen Besitzzeit lediglich 
Steuer zu zahlen hat, ohne auch nur einmal in den Besitz einer Holznutzung zu kommen. 

Der Entwurf wurde yom Landtag abgelehnt und dafiir die auf S. 863 ,mitgeteiltc Ge-
sctzesanderung beschlossen. ' 

Die bayerische Oberberufungskommission fiir Steuersachen hat am 13. Juni 
1913 entschieden: 

"Dar Ertrag aus Waldwirtschaft wird erst durch die Verwertung des Holzes gewonnen. 
Dabei ist e8 gleichgiiltig, ob die Verwertung durch Verk.auf des Holzes auf dem Stamm 
zum Zwecke der Fallung durch einen anderen oder dadurch erfolgt, daB der Waldbesitzer 
das .Holz fiir eigene Rechnung fallen laBt. Der alljahrliche Holzzuwachs bildet 
als solcher noch keinen Ertrag. Es ist ohne Bedeutung £iir die Steuerpflicht, ob der 
Wald schon langer oder kiirzer im B3Sitze des die Holznutzung ziehenden Waldeigentiimers 
gestanden ist. Der beim Ankauf der Waldgrundstiicke erlegte Kaufpreisbildet keine 
Betriebsausgabe. Die Ausgaben .fiir Anpflanzung und B~aufsichtigung des Waldes, 
fiir Bek;ampfung schiidlicher Waldinsek;ten usw. diirfen als Betriebsausgaben nur in den 
Jahren, in denen sie tatsachlich gemacht werden, bei Ermittlung des steuerbaren Ein
kommens abgezogen werden, nicht aber wiederholt in dem Jahre, in dem das Hob: ge
fMlt wird." 

b) Die Steuer wird wie beim Grundsteuersystem von fikti yen Durch
schnittsertragen erhoben entgegen dem zweckmaBigen Grundsatze des 
Einkommensteuersystems, daB nur die wirklich eingehenden Ertrage besteuert 
werden. Der subjektive Charakter der Einkommensteuer geht damit verloren. 
Da die Schatzung des durchschnittlichen Einkommens nach den veralteten 
Grundsteuerkatastern nicht tunlich ist - in PreuBen war sie direkt verboten -, 
bleibt nur die Moglichkeit ubrig, -fiir die verschiedenen Holz- und Betriebs
arten nach Bonitaten getrennte tabellarisch geordnete durchschnittliche Holz
zuwachsertrage festzusetzen und danach jahrlich nach dem Stand der Holz
preise den Wertzuwachs zu berechnen. Man stelle sich vor, welchen Zeit
und Kostenaufwand die Aufstellung und Evidenthaltung dieser Grundlagen 
erfordert. Bei den jetzigen hohen Steuersatzen mii13.te dabei auch mit beson
dere.r Sorg£alt verfahren werden. 
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c) Wird' nur der jahrlichc durchschnittliche normale Wertszuwachs be
steuert, dann bleiben alle in einem Waldkomplex vorhandenen Holzvorrats
iiberschiisse unbesteuert. Umgekehrt muB ein Waldbesitzer zuviel Steuer 
bezahlen" wenn infolge widriger Umstande der tatsachliche Zuwachs geringer 
ist als der eingeschatzte. 

d) Wenn durch eine Kalamitat Bestande vor der Hiebsreife ganz oder teil
weise vernichtet werden, dann hat der Besitzer im voraus Steuer bezahlt fUr 
ein Einkommen, das er entweder gar nicht oder nur in einer verminderten 
Hohe beziehen kann. 

Wenn dagegen eingewendet werden wollte, daB auch der Kapitalist, der 
seine jahrlich zu versteuernden Zinsen zum Kapital schlagt, diese auf einmal 
verlieren kann, so ware darauf zu erwidern, daB der Kapitalist die jahrlichen 
Zinsen als Einkommen verbrauchen kann, wenn er will, der Waldbesitzer 
dagegen den jahrlichen Wertszuwachs im Walde belassen m u B, bis die Bestande 
reif sind. 

Einkommensteuerpflichtig sind nicht die Einkiinfte, die del' Zen~it jahrlich wirklich 
verbraueht, sondern die er ohne SehmaJemng seines Vermtigens verbrauehen kann. Wenn 
del' Kapitalist jahrlieh einen Teil seiner Zinsen wieder zu Kapital anlegt, so hat er die
selOOn trotzdem zu versteuern, obwohl er sein Vermtigen dadureh vermehrt, weil diese 
Zinsen in dem Jahr ihres Anfalles noch den Charakter des Ertrages aus einer unter das 
Steuergesetz fallenden Einkommensquelle habcn. Erst im Jahre nach ihrem Anfall werden 
sie Stammvermtigen. 

"Solange ein Holzbestand nicht geschlagen wird, ist mit Einkommen aus ihm nicht 
zu rechnen; anders beim Kapitalvermtigen, wo cs nicht auf den Zeitpunkt der Zahlung 
der Zinsen, sondern darauf anl!;ommt, fiir welchen Zeitraum sie zustehen." (Rechtsprechung 
des preuBischen Oberverwaltungsgerichts, Finanzarchiv 1899, 688.) 

e) Wird neben dieser Einkommen-Ertragssteuer auch noch eine Vermogens
steuer oder eine Grundsteuer erhoben, dann haufen sich die ungiinstigen Seiten 
der Objektbesteuerung, die sonst durch die ausgleichende Wirkung der sub
jektiven Einkommensteuer gemildert werden konnten. 

f) Wiird bei Einfiihrung der Einkommensteuer oder spater dieses Verfahren 
angewendet, dann werden die bereits vorhandenen Bestande des aussetzenden 
Betriebes nicht mehr mit ihrem ganzen Abtriebsertrag belastet, sondern nul' 
mit jenen Teilen desselben, die von jetzt ab bis zum Abtriebsjahr noch fallig 
werden. Will also del' Steuerfiskus in den jahrlichen Teilbetragen nochden 
gesamten, dem zukiinftigen Abtriebsertrag entsprechenden Einkommensteuer
betrag gewinnen, dann muB die bis zum gegenwartigen BestandsaIter auf
gelaufene Steuerschuld auf einmal nacherhoben werden, odeI' es muB der ge
samte Steuerbetrag auf den Rest der Umtriebszeit gleichmaBig verteiIt werden. 

Aus diesem Verfahren wiirde der Besitzer alterer Bestande keinen merk
lichen Vorteil ziehen, weil er, ohne zunachst eine Einnahme zu haben, ent
weder einen groBen Betrag nachzahlen oder wenigstens auf kurze Zeit ver
teilt die gesamte Steuerschuld begleichen mii8te. Zudem wiirde er wieder 
der Progression verfallen. 

Der Umstand, daB der den Abtrieb vornehmende Waldbesitzer den ganzen wahrend 
der Umtriebszeit aufgelaufenen Steuerbetrag bestreiten und .~omit fiir die Steuerschuld 
der Vorganger im B3sitze aufkommen muB, trifft wahrend der Ubergangszeit jene Wald-. 
besitzer besonders hart, die vor der Einfiihmng der Steuer den Wald gekauft oder ererbt 
haben und beim Kaufe oder Erbantritt noch nicht in der Lage waren, die beim Bestands
abtriebe fallil( werdende Steuerschuld in Abzug zu bringen. Diejenigen, die nach Ein
fiihrung del' Steuer einen Bolchen Wald kaufen, mlissen bei AbschluB des Kaufes auf das 
Vorhandensein dieser Schuld Riicksicht nehmen. Der Dresdner landwirtschaftliche Kreis
verein machte 1885 den Abanderungsvorschlag, es solle derjenige, der den Bestand nicht 
selbst begriindet hat, sondern ihn kaufte oder erbte, den zur Zeit des Besitzantrittes vor
handenen Holzvorratswert von dem Ernte-Reinertrag del' Bestande in Abzug bringen 
durfen. Die sachsische Regiemng ging darauf nicht ein wegen der unuberwindlichen prall;-
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tischen Schwierigkeiten 1). Ebenso spricht sich dRs preuBische Oberverwaltungsgericht 
dagegen aus, daB der Holzabtrieb nur so weit, als er den Zuwachs an haubarem Holze aus 
der Besitzzeit des gegenwartigen Eigentiimers betrifft, als dessen Einkommen anzusehen, 
dagegen der Erltis fiir den schon friiher vorhandenen hiebreifen Bestand auszuscheiden 
ware 2). Den gleichen Standpunkt nahm die bayerische Oberberufungskommission 
ein (S. 871). 

Tatsachlich ktinnte eine Unterscheidung zwischen der Besitzzeit des gegenwartigen 
Eigentiimers und seiner Vorganger auch zu bedenkliehen Folgen fiihren. Kauft jemand 
z. B. einen haubarim Bestand mm sofortigen Abtriebe, so miillte dieser Bestand ganz 
steuerfrei bleiben, wenn der Kaufpreis den Abtriebswert deekt. Auf diesem Wege ktinnte 
jeder Waldbesitzer die Steuer umgehen, wenn er unmittelbar vor dem Abtriebe den Wald 
verkauft und spater den Boden wieder zuriicknimmt. 

Bei deri Bestanden, welehe nach Einfiihrung der Steuer neu begriindet werden, falIt 
dieser miBliehe Umstand weg, weil der Besitzer mit der allmahlich sich ansammelnden 
Steuersehuld rEtehnen muB und der etwaige spatere Kaufer dieselbe vom Kaufpreis ab
ziehen kann. Ahnlihee Harten kommen iibrigens auch bei anderen Besitzkategorien bei 
Einfiihrung neuer Steuersysteme vor und miissen eben ertragen werden. 

Wird der jahrliehe Wertszuwachs besteuert, aueh wenn er nicht fliissig gemacht werden 
kann, dann seheidet die Frage der Trennung von Stammvermtigen und Rente 
ganz von selbst aUB. Denn dureh die Nutzung eines Teiles des Holzvorrates wird bei 50-

fortiger Wiederaufforstung die Holzproduktion, d. h. die Zuwaehstatigkeit des Bodens, 
nicht .unterbroehen. 

III. Vermogenssteuer. 

1. Begrift' und Ubersicht. 
Die Vermogenssteuer ist kein eindeutiger Begriff. Es ist zu unterscheiden 

zwischen der Steuer auf das Vermogen und der Steuer v 0 m Vermogen. 

a) Die Steuer auf das Vermogen. 

Sie bedeutet eine Abgabe, die auf Grund eines bestimmten Vermogens
standes regelmaBig und dauernd· erhoben wird und so bemessen ist, daB sie 
yom Ertrag des Vermogens noch bestritten werden kann. Ware die Steuer 
so hoch, daB sie nur aus der Vermogenssubstanz geleistet werden konnte, dann 
muBte der regelmaBig wiederkehrende Eingriff in das Vermogen zu dessen 
vollstandiger Aufzehrung fiihren. Steuerbares Vermogen, das keinen Ertrag 
abwirft (Edelsteine, Gemalde), kann nur der besitzen, der in der Lage ist, die 
Steuer aus seinem Einkommen zu zahlen. 

Die friihere preuBische sogenannte Vermogenssteuer wurde daher yom 
Gesetzgeber zutreffend "Erganzungssteuer" genannt. Denn sie war eine 
zusatzliche Steuer auf jenes Einkommen, das aus einem Vermogen floB (fun
diertes Einkommen), wenn auch die Veranlagung der Steuer selbst na.ch dem 
Werte des Vermogens erfolgte. 

Auch die Vermogenssteuern aller anderen Bundesstaaten trafen nur das 
Produktivvermogen, d. h. Sachen und Rechte, welche ihrer Natur nach zur 
Erzielung von Einkommen bestimmt sind. Das Gebrauchsvermogen (Hausrat, 
Schmucksachen usw.) war steuerfrei. 

Eine laufende Steuer auf das Waldvermogen muB, wenn sie nicht zur Wald
abschwendung oder Oberschuldung des Waldbesitzers fiihren solI, sich in solchen 
Grenzen bewegen, daB ihre Bezahlung noch aus den anfallenden Reinertragen 
moglich ist. Wahrend die subjektive forstliche Einkommensteuer niemals, 
auch wenn sie noch so hoch ist, fur sich zu einelli Eingriff in das Waldvermogen 
fiihren kann, kann eine zu hohe Vermogenssteuer waldvernichtend wirken. 

Der Gedanke der laufenden Vermogenssteuer ist gesund und gerecht. Denn 
die Einkommensteuer als solche trifft das fundierte oder Besitzeinkommen 

1) Judeieh, Tharander forstl. Jahrb. 1888. - 2) Fuisting, a. a. O. 171. 
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in gleicher Weise wie das .Arbeitseinkommen, obwohl dieses nur an die vergang
liche .Arbeitskraft gebunden ist. 

Wissenschaftlich strittig ist die Fra~e des Schuldenabzuges. Denn es gibt Schulden, 
welche die wirtschaftliche Leistungsfiihlgkeit des Kreditnehmers nicht nur nicht schmaIern, 
sondern wesentlich erhohen. In PreuBen, Bayern, Ressen, Braunschweig waren die auf 
demsteuerbaren Vermogen haftendeil 'Sehulden abzugsfahig, in Baden nur bis zur Ralfte 
des veranlagten, Vermogenssteuerwerts. 

,Die Vermogenssteuer ist die ii.lteste Besteuerungsart des Grundbesitzes. Die vom 
14. Jahrhundert ab von den LandstJi,nden bewilligten Steuern waren reine Vermogens
steuern, die auch den Waldbesitz trafenj so in Wiirttemberg von 1514 ab, in Sachsen seit 
1438, in Ressen seit 1576, in Brandenburg schon im 13. Jahrhundert, in Bayern seit 1515. 
Spater loste sich die Vilrmogenssteu~ in, die einzelnen Ertragssteuern auf, von denen die 
Grunilsteuer die ausschlieBliche, Steuerlast des' Waldes bildete. 

ill den deutschen B~ndesstaaten galten auch fiir die Besteuerung des 
Waldvermogens bis zum 1. April 1920 folg~nde Gesetze: 

Die Vermogenssteuer in ihrer Eigenschaft als Erganzungssteuer zur Ein
kommensteuer wurde zuerst'in PreuBen durch Gesetz v. 1893 mit Wirkung 
v. 1. April 1895 an eingefiihrt. Hierzu erschienen Novellen 1906 und 1909. 
Von den anderen, Staaten hatten Vermogenssteuergesetze: Bayern v. 1918, 
Wiirttemberg 1915, Baden 1906/10, Hessen 1899, Mecklenburg-Schwerin 1913, 
Mecklenburg-Strelitz 1913, Oldenburg 1906, Braunschweig 1899, Sachsen
Weimar 1910, Sachsen-Meiningen 1910, Sachsen-Gotha 1902, ReuB a. L. 1911, 
Schaumburg-Lippe 1906, Lippe 1912. 

Das sachsische Erganzungssteuergesetz v. 1902 lieB das von der Grundsteuer be
troffene land- und forstwirtschaftliche Anlage- und Betriebskapital frei; Die V. v. 1906 
zum ErgStG. hatte daran nichts geij,ndert. Nach der Instruktion v. 1902/06 w.aren nur 
solche Vermogenswerte der Forstwirtschaft erganzungssteuerpflichtig, die nicht von der 
Grundsteuer betroffen wurden, wie MasChinilO, Wagen, Gerate sow,ie die sog. Einwendungen 
oder Vorauslagen, das sind die Kosten der Be'standsgrfindung (Aufwand von Samen, Pflanzen, 
Arbeitslohnen usw.) und die bei forstlichen Nebenbetrieben von der Grundsteuer nicht 
betroifenen Vermogenswerte. Da in S,9.chsen fast nur forstlicher Klein- und Mittelbetrieb 
existiert, so ~;rreichten diese steuerpflicJltigen Werte nur in ganz seltenen Fallen die unterste 
Stufe des erganzungssteuerpflichtigen Vilrmogens von 12000 M. 

In Baden war die Vermagenssteuer haher ale in den anderen Staaten, wodurch beim 
Waldbesitz die gerioge sog. Einlwmmensteuer wieder iwrrigiert wurde. Auch die Gemeindil
steuern trafen das Vermagen starker als das Einkommen. (S. 869.) 

Die bisherigen Reichssteuern waren zum Teil ausschlieBlich, zum Teil 
bis zu einem gewissen Grade Steuern vom Vermogen. Eine Steuer auf das 
Vermogen wird in Zukunft wenigstens der Tendenz nach die Vermogens
steuer auf das gesamte bewegliche und unbewegliche Rohvermogen nach 
Abzug der Schulden sein. Das Gesetz ist zur Zeit in Vorbereitung. 

b) Die Steuer yom Vermogen. 

Die Steuer yom Vermogen, d. i. die Vermogenssteuer im eigentlichen Sinne 
des Wortes, ist eine Steuer, die in so hohen Betragen erhoben wird, daB zu 
ihrer Aufbringung ein Teil des Vermogens selbst herangezogen werden muB. 
Sie ist eine Konfiskation. Daher kann sie auch nicht jahrlich, sondern hoohstens 
periodisch erhoben werden unter der Voraussetzung, daB die Vermogensne~
bildung stetig fortschreitet. 

Eine solche reine Vermogenssteuer ist das' Reichsnotopfer. Auch die Besitz
steuer, die kiinftige Vermogenszuwachssteuer, die Erbschaftssteuer und die 
Grunderwerbsteuer gehoren hierher, wenri auch diese Abgaben in vielen Fallen 
aus den Einkiinften des Pflichtigen noch bestritten werden konnen. 

ReiehsBotoplergesetz y.3!. Dezember 1919.' Das Steuerobjekt bildet das gesa~ 
bewegliche und unbewegliche Vermogen nach Abzug der Schulden und Lasten nach dem 
Stand v. 31. Dezemher 1919. 
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Soweit der Abgabepflichtige nicht in bar oder durch Hingabe von SchuJdverschreibungen 
des Reichs zahlen wollte, entrichtet er die Abgabe dadurch, daB er eine Tilgungsrente von 
jahrlich 6,5%zahlt, von der 5% Verzinsting und 1,5% Amortisation sind. Hierdurch 
wird die Abgabe in ungefahr 28 Jahren getilgt. Fiir Grundstiicke kann die Tilgungsrente 
durch Eintragung in das Grundbuch auf 5,5% ermaBigt werden; die Tilgung erfolgt dann 
in ungefiihr 45 Jahren (Reichsnotzins): 

Da der Gedanke von vornherein verfehlt war, eine einmalige, nach dem Vermogens
stand an einem bestimmten Stichtage bemessene Abgabe auf 28 oder 45 Jahre zu ver
zetteln, wurde in der Novelle v. 22. Dezember 1920 iiber die beschleunigte Veranlagung und 
Erhebung des Reichsnotopfers bestimmt,daB 10% des Vermogens, mindestens aber 1/3 

der Abgabe, mithin bei den grollten Vermogen etwa 21,6% des Vermogens, in der Zeit 
vom 1. Mai 1921 bis zum 1. Mai 1922 zu entriehten waren. Der Teil des Reiehsnotopfers, 
der iiber die hiernach zu entrichtenden Betriige hinausgeht, soll in Tilgungsrenten, die 
vom 1. Oktober 1922 zu laufen beginnen, entrichtet werden. 0 

Die weitere Erhebung des Reichsnotopfers soll indessen unterbrochen werden und 
an seine Stelle die laufende Vermogenssteuer gesetzt werden. Wenn dieselbe, wie geplant, 
mit besonders hohen Zuschlagen auf eine Reihe von Jahren hinaus belastet werden wird, 
wird sie nicht unter allen Umstiinden aus den Einkiinften bestritten werden konnen. 

Besitzsteuergesetz v. 3. Juli 1913 in der Fassungv. 21. Juni 1916. Die Besitzsteuer 
ist eine Abgabe vom Vermogcnszuwachs iiber 10 000 M., die erstmals flir den Zeitraum 
v. 1. Januar 1914 bis 31. Dezember 1916 und dann noch vom 1. Januar 1917 bis 31. De
zember 1919 erhoben wurde. Die Einziehung sollte alle drei Jahre erfolgen . 

.An ihre Stelle soIl in Zukunft die Vermogenszuwaehssteuer treten. 
Die Besitzsteuer ist ein Gemisch und cine Haufung von drci Steueru: Sie erfaBte das 

nieht verbrauchte Einkommen, das neu hinzugetretene nieht aus Einkommen stammende 
Vermogen und die Erbschaften einschlieBlich jener der Abkommlinge. 

Neben der Besitzsteuer liefen die Kriegssteuer nach dem Gesetze v. 21. Juni 1916 
und die Kriegsabgabe vom Vermogenszuwachs nach dem Gesetze v. 10. September 1919; 
bei del' Veranlagung der Besitzsteuer am 31. Dezember 1919 blieb der bereits von der 
Kriegsabgabe erfaBte Zuwachs steuerfrei. 

Die Kriegsabgabe vom Vermogenszuwachs von 1919 traf den 5000 M. iiber
steigenden Vermogenszuwachs. Als solcher galt der Unterschied zwischen dem .Anfangs
vermogen (nach dem Wehr beitrag) nnd dem am 30. Jnni 1919 vorhandenen Endvermogen. 
Die Abgabe war einmalig. Der alte Grundbesitz wurde von der Abgabe nicht getroffen. 

Erbsebaltssteuergesetz v. 10. September 1919. Dasselbe enthiilt drei Steuerarten: 
a) Die NachlaBsteuer wird vom gesamten Vermogen des Verstorbenen (Grund-, Betriebs-, 
Kapitalvermogen) nach Abzng der Sehulden usw. ohne Riieksicht anf Zahl nnd Verwandt
SChaftsgrad del' Erben im voraus erhoben (gleichsam letzte Vermogenssteuer des Erb
lassers). b) Die Erbanfallsteuer wird von.~d~m Betrage erhoben, um den der Erwerber 
durch den Erbfall bereichert wird' Die Rohe der Steuer richtet sich nach dem Grad der 
Verwandtschaft, auch Kinder sind steuerpflichtig. c) Die Schenkungssteuer wird erhoben 
bei Schenkungen unter Lebenden. 

Grunderwerbsteuergesetz v. 12. September 1919. Seitens des Reichs wird beim Dber
gang des Eigentums an inlandisehen Grundstiicken eine Grunderwerbsteuer erhoben. 
Fiir ge bundene Grundstiicke (friihere Fideikommisse usw.) muB die Steuer alle zwanzig 
Jahre seit der Bindnng oder dem Erwerb, erstmals am 1. Januar 1929,nach dcm ge
meinen Wert der Grundstiicke bezahlt werden (erstmals 1 %, spater 2%), 

Webrbeitrag. Das "Gesetz iiber einen einmaligen auBerordentlichen Wehrbeitrag" 
v. 3. Juli 1913 war das erste Reichsvermogensteuergesetz. Zur Deckung der Kosten del' 
Wehrvorlage wurde ein einmaliger Beitrag vom Vermogen und auch vom Einkommen 
erhoben, Die Abgabe war allerdings verhaltnismaBig so gering, daB sie der Regel nach 
ana den laufenden Einnahmen gedeckt weraen k;onnte. 

2. Gemeiner Wert und Ertragswert. 
N ach allen bisherigen Gesetzen bildet die Grundlage fUr die Veranschlagung 

des steuerbaren Vermogens grundsatzlich der gemeine Wert, d. h. derWert, 
den ein Gut fiir jeden Besitzer haben kann unter Einrechnung des Wertes 
von Annehmlichkeiten und Bequemlichkeiten, die einem jeden Besitzer schatz
bar sind. Er ist der objektive Wert einer Sache im Gegensatz zu dem sub
jektiven, der durch rein personliche Riicksichten und Liebhabereien bestimmt 
wird. Er ist gleichbedeutend mit dem Verkehrswert, Verkaufswert, Tausch-
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wert und in der Regel aueh mit dem Nutzungs- oder Ertragswert, immer im 
objektiven Sinne. 

Nach del' Reichsabgabenordnung v. 13. Dezember 1919, § 138, wird "del' gemeine 
Wert durch den Preis bestimmt, del' im gewohnlichen Geschiiftsverkehre nach del' Be
schaffenheit des Gegenstandes unterBeriicksichtigung aller den Preis beein£lussender 
Umstiinde bei cineI' VerauBerung zu erzielen ware; ungewohnliche odeI' Iediglich person
Hehe Verhaltnisse sind nicht zu beriicksichtigen ". 

Insofern der gemeine Wert aus den durehschnittliehen gegendublichen 
Preisen, um die Grundstiieke gleicher Art und Lage verkauft werden, abge
leitet werden soIl, versagt dieser Anhaltspunkt bei der Einschatzung der forst
lichen Grundstiicke, weil der Wert des aufstehenden Holzes nach Art, Alter, 
Masse und Sortimentenpreis so viel Kombinationen in sich schlieBt, daB eine 
Angleiehung an vorliegende Waldkaufspreise nahezu vollstandig ausgeschlossen 
ist. Zudem wiegen bei Waldkaufen sehr oft die subjektiven Gesiehtspunkte vor. 

Der gemeine Wert des Waldes kann daher riehtig nur auf Grund 
der Ertragsfahigkeit festgesetzt werden, d. h. er ist als objektiver 
Ertragswert zu veranschlagen. 

a) Das preuBisehe Erganzungssteuergesetz v. 1893 ging primar auch 
fiir das 'Valdvermogen yom gemeinen Wert aus. In del' dazu erlassenen "Tech
nischen Anleitung" V. 26. Dezember 1893 wurde abel' verfiigt, daB da,. wo 
Kaufe von land- und forstwirtschaftlichen Grundstucken nicht in ausreichendem 
Umfange vorkommen, urn einen zuverlassigen MaBstab fUr die im gewohnliehen 
Verkehr gezahlten Kaufpreise zu gewinnen, der Ertragswert, d. h. del' kapi
talisierte, bei gemeingewohnlicher Bewirtschaftung dauernd erzielbare dureh
schnittlich jahrliche Ertrag zum Anhalt zu nehmen ist. Die Novelle von 1909 
ging dann noch einen Sehritt weiter, indem fUr die land- und forstwirtschaft
lichen Grundstiicke der gemeine Wert grundsatzlich ausgesehaltet und der 
objektive Ertragswert durch das Gesetz sclbst an dessen Stelle gesetzt wurde. 
Die Bestimmung lautete: 

"Bei del' Einschatzung von Grurrdstiicken, die dauernd land- und forst
wirtschaHlichen Zwecken zu dienen bestimmt sind, einschlieBlich der dazu 
gehorenden ahnlichen Zwecken dienenden Gebaude und des Zubehors, wird 
der Ertragswert zugrunde gelegt. Ais Ertragswert gilt der 25fache des Rein
~rtrags, den die Grundstiicke als solche nach ihrer wirtschaftlichen Bestimmung 
bei gemeiniiblicher Bewirtschaftung im Durchschnitt nachhaltig gewahren 
konnen." 

Diese Bestimmung war mit geringen Abweichungen dem § 16 des Reichs
erbschaftssteuergesetzes V. 3. Juni 1906 nachgebildet. 

FUr die Veranlagung der forstwirtschaftlichen Grundstucke groBeren Um
fanges hatten die kgl. Regierungen Reinertragsermittlungen anzustellen (Ver
ordnung yom 15. Mai 1910 und 1. September 1894). Als Musterstucke dienten 
staatliche und gemeindliche Forsten 1). 

Nach den Entscheidungen des preuBischen Oberverwal tungsgerich ts galten folgende 
Grundsatze: 

Eine getrennte Bewertung des Bodens und des Holzbestandes war unzulassig. Auch 
die Beriicksichtigung desjenill'en Wertes, den del' Holzbestand beim sofortigen Abtrieb 
haben wiirde. Vielmehr muBte del' Wert als Ganzes nach dem gegenwartigen Bestand 
und nach del' gegenwartigen Bewirtschaftungsweise erfaBt werden. 

Del' objektive Charakter des Ertragswerts wurde durch BeschluB des Ober
verwaltungsgerich ts am 13. Juni 1912 besonders bestatigt: Del' Normalreinertrag 
umfaBt nicht den Betrag, den eine bestimmte Person, namentlich del' Steuerpflichtige, 
in einem Wirtschaftsjahr oder im Durchschnitt mehrerer Wirtschaftsjahre wirltiich erzielt 
hat, sondeI'll es handelt sich urn einen ideellen fingierten Reinertrag, den ein Grundstiick 

1) Dber das Verhaltnis del' Reinertrage zu dem Grundsteuerreinertrag Buhr, Z. f. 
F. u. J. I1H2, 105. 
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bei gemeiniiblicher Wirtschaftsweise jedem Besitzer: dauemd und ohne Raubbau und 
Vemachlassigung gewahren ~ann. Welche Einnahmen und Ausgaben zu beriicksichtigen 
sind, entscheidet sich nach dem Ertragsbegriff im wirtschaftlichen Sinne, nicht nach den 
Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes. 

Holzungen (kleinere Waldungen) gehoren in der Regel zu der wirtschaftlichen Ein. 
heit des Landguts. Treten sie nach dem Verhaltnis ihrer Flache zu dem sonstigen Areal 
aus dem Rahmen der iiblichen Zusammensetzung der Landgiiter heraus, so darf zwar k:eine 
getrennte Bewertung derselben stattfinden, aber jede sachgemaBe Schatzung der Gesamt 
besitzung als der wirtschaftlichen Einheit, zu welcher der Wald mitgehOrt, wird mit der 
ungewohnlichen Ausdehnung desselbe;n im Verhaltnis zum Gesamtareal rechnen miissen. 

Die Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes und die auf ibm beruhenden 
ortlichen Steuerordnungen wurden durch die Vorschriften des EStG. nicht beriihrt. Fiir 
land· und forstwirtschaftliche Grundstiicke bleibt der Begriff des gemeinen Werts 
als Ver.\(aufswert aufrecht. Der kapitalisierte Ertragswert kann unter Umstanden fiir 
die Gemeindesteuer den Verk:aufswert darstellen, deck:t sich aber nicht notwendig mit 
ihm. Denn als Kaufer k:onnen Personen auftreten, welche nicht aus der Bewirtschaftung 
der Landereien im Wege der Holzzucht Ertrag ziehen, sondem den Holzbestand abtreiben 
und den Grundbesitz parzellieren wollen (Entsch. d. OVG. v. 5. Juli 1912). 

b) Nach dem Wehrbeitragsgesetz v. 3. Juli 1913 war grundsatzlich der 
"gemeine Wert (Verkaufswert)" der Vermogensbestandteile maBgebend. Bei 
land· und forstwirtschaftlichen Grundstucken wurde jedoch der Ertragswert 
zugrunde gelegt. AIs,solcher galt "das 25fache des Reinertrags, den sie nach 
ihrer wirtschaftlichen Bestimmung bei ordnungsmaBiger Bewirtschaftung 
mit entlohnten fremden Arbeitskraften nachhaltig gewahren konnen" (§ 17). 

c) Das Besitzsteuergesetz von 1913[16 erhob yom Vermogenszu.wachs 
eine Steuer. Ais Wert des steuerbaren Vermogens am 1. Januar 1914 galt 
das nach dem Wehrbeitragsgesetz festgestellte Vermogen, ffir forstliche Grund· 
stucke also der Ertragswert (§ 20). Unter Umstanden konnten an die Stelle 
des Ertragswertes die Gestehungskosten (Erwerbspreis) gesetzt werden (§ 30 
bis 32). In den AusfUhrungsbestimmungen v. 30. November 1916 ist uber 
die Ermittlung des Ertragswertes der Forsten folgendes verordnet (§ 38): 

"Soweit eine ordnungsmaBige Bewirtschaftung auf Grund eines nach forst· 
wirtschaftlichen Grundsatzen aufgestellten Bewirtschaftungsplans stattge. 
funden hat und auBergewohnliche, nicht innerhalb der regelmaBigen Nutzung 
liegende Abtriebe nicht vorgekommen sind, ist zunachst der Gesamtreinertrag 
wahrend des vorausgegangenen, der Zahl der Jahre der Wirtschaftsperiode 
entsprechenden Zeitraums zu berechnen. Hierbei sind in Einnahme zu stellen 
der Erlos ffir die in dem maBgebenden Zeitraum aus dem regelmaBigen Abtrieb 
sowie den Zwischen· und Nebennutzungen erzielten Erzeugnisse, in Ausgabe 
alB Bewirtschaftungskosten die Aufwendungen ffir Aufsicht und Verwaltung, 
Schlagen, Aufbereitung, Rucken und FlOBen der. Holzer, fUr Aufforstung sowie 
fur Unterhaltung der Baulichkeiten (Forsthauser, Brucken, Wege usw.). Der 
Berechnung des Ertragswerts ist der Reinertrag zugrunde zu legen, der durch· 
schnittlich auf ein Jahr des der Berechnung des Gesamtreinertrags zugrunde 
gelegten Zeitraums entfallt. Von der Berechnung des Ertragswerts nach dem 
wirklichen Reinertrage sind diejenigen Flachen auszuscheiden, auf denen wahrend 
des maBgebenden Zeitraums Neubeforstungen bequfs Erweiterung des Forst· 
bestandes oder Abtriebe ~ehufs Anderung der Kulturart stattgefunden haben." 

"Soweit nicht im § 38 etwas anderes bestimmt ist, ist der Reinertrag 
schatzungsweise zu ermitteln. Eine Berechnung des Ertragswerts aus dem 
von den Grundstucken wirklich erzielten Reinertrage findet nicht statt" (§ 39). 

Nach dem bayerischen Vermogenssteuergesetz v. 17. August 1918 erfolgte die Ver· 
anlagung nach dem zur Reichsbesitzsteuer festge!ltellten Vermogen. 

d) Das Erbschaftssteuergesetz v. 10. September 1919 enthalt die gleiche 
Bestimmung wie das Wehrbeitragsgesetz. 
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e) Nachder "Reichsabgabenordnung" v. 13. Dezember 1919 ist, soweit 
es sich urn Steuern vom Vermogen (einschlieBlich der Erbschaftssteuer) handelt 
und die einzelnen SteuergeSetze mohts anderes vorschreiben, bei land- und 
forstwirtschaftlichen Grundstucken anStatt des gerneinen Wertes der Ertrags
wert zugrunde zu legen. Als solcher gilt "da!! 25fache des Reinertrags, den 
die nach ihrer wirtschaftlichen Bestimmung bei ordnungsmaBiger und gemein
ublicher Bewirtschaftung unter gewohnlichen Verhaltnissen rnit 
entlohnten fremden Arbeitskraften im Durchschnitt nachhaltiggewahren 
konnen" (§ 152). Gebaude und Betriebsmittel werden nicht besonders bewertet, 
sondern bei der Ermittlung des Ert:r:agswerles einbegriffen. 

f) Nach dem "Gesetz uber das Reichsnotopfer" v. 31. Dezember 1919 
gelten fiir die Bewertung der Grundstucke die Bestimmungen der Reichsab
gabenordnung mit der MaBgabe, daB als Ertragswert nicht das 25fache, sondern 
das 20fache des Reinertrags gilt (§ 18). 

3. KapitalisiernngszinsfuJ3. 
Die Berechnung des Ertragswertes kann nur auf Grund eines bestinimten 

KapitalisierungszinsfuBes erfolgen. Die Frage ist nun die, wie hoch 
derselbe sein soll. 

Die preuBische "Techmsche Anleitung" von 1893 verlangte die An
wendung "desjenigen ZinsfuBes, der von dem in gleichartigem Grundbesitz 
angelegten Kapital in der betreffenden Provinz usw.erzielt zu werden pflegt" . 
. Es war vorauszusehen, daB die Durchfuhrung dieses Grundsatzes auf groBe 
Schwierigkeiten stoBen wiirde, denn die Berechnung dieses ZinsfuBes setzt 
eben die Kenntnis des Waldkapitalwertes schon voraus. Die bei den Vor
arbeiten fur die Berechnung der forstlichen Vermogenssteuerwerte ermittelten 
ZinsfiiBe schwankten nach ganzen Regierungsbezirken zwischen 1,1 und 50;0. 
Es wurde daher unterm 1. September 1894 allgemein verfugt, daB jener Zins
fuB anzuwenden sei, der sich fur die betreffende Provinz bei der Vergleichung 
des Pachtertrages mit den nach denallgemeinen Schatzungsmerkrnalen 
fUr den Hofbesitz (landwirtschaftliche Guter) ermittelten gemeinen Werten 
ergibt. Damit wurde fur die Einschatzung der Waldgrundstucke nichts ge
wonnen. Ebensowenig zunachst mit der Vorschrift der Novelle v. 19. Jum 1906, 
daB der gemeine Wert nach den Verkaufswerten und Pachtpreisen bemessen 
werden soll, die sich fiir Grundstucke gleicher Art nach dem Durchschmtt 
der letzten zehn Jahre ermitteln lassen. In einem ErIaB des Finanzministers 
von 1907 hierzu wird aber dargelegt, daB Erhebungen uber das Verhaltnis 
der bei der Erganzungssteuerveranlagung fur 1905/07 angenommenen gemeinen 
Werte der Pachtstucke zu den Pachtpreisen der letzten zehn Jahre fur den 
privaten Grundbesitz ergeben haben, daB diese Pachtpreise 3,7% desgemeinen 
Werts der verpachteten Grundstucke fur den ganzen Staat betragen. SQfer~ 
nicht besondere Verhaltmsse etwas ~nderes bedingen, kOnne daher die Zahl 27 
als geeigneter Multiplikator zur Ermittlung der Erganzungssteuerwerte. aus 
dem nachhaltigen Reinertrag angelW'fumen ?\Terdey.. Mit diesem Kapitalisie
rungszinsfuB von 3,7% war also fur den ganzen Staat wenigstens eine gleich
maBige Grundlage geschaffen und auBerdem war man damit der gerechten 
Wirklichkeit nahegeriickt. Die Novelle v. 26. Mai 1999 machte dann den bis
herigen Um- und Irrwegen dadurch ein Ende, daB ein KapitalisierungszinsfuB 
von 4% gesetzlich festgelegt wur~e. 

Fast alle anderen fruheren bundesstaatlichen Vermogenssteuergesetze 
sowie die oben angefuhrten Reichsiilteuergesetze raumen fiir die Berechnung 
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des forstlichen Ertragswertes einenKapitalisierungszinsfuJ3 von 40/ 0 ein, das 
Reichsnotopfergesetz sogar einen solchen von 50/ 0 , 

Die Berechnung des Vermogenssteuerwertes mit dem sog. forstlichen 
ZinsfuB, der zur Zeit auf 3% veranschlagt werden kann, lauft dem Wesen 
und Zweck der Vermogenssteuer zuWider. 

Das Waldvermogen des Waldbesitzers besteht in dem Wert, der durch 
den Verkauf des Waldes (Boden und Holzbestand) fHissig gemacht werden 
kann. Sofern nicht besondere Umstande vorliegen, die den Wald aus dem 
Rahmen seiner forstwirtschaftlichen Ertragszwecke herausheben, decki sich 
der Vermogenswert mit dem objektiven Ertragswert. Dieser wird durch Kapi
talisierung des Reinertrages mit dem ZinsfuB von 3% festgestellt. Da er fUr 
·die An- und Verkaufe von .Waldungen maJ3gebend ist, entspricht er zugleich 
dem Verkehrswert und auch dem gemeinen Wert nach der Begriffsbestimmung 
der Vermogenssteuergesetze. 

Trotzdem kann dieser Vermogenswert billigerweise nicht als Vermogens
steuerwert betrachtet werden, und zwar aus folgenden Griinden: 

Die Bewertung des Waldes mit einem KapitalisierungszinsfuB von nur 
3% erfolgt in erster Linie im Hinblick auf die an Sicherheit grenzende Wahr
scheinlichkeit, daB durch das Steigen der Holzpreise das Anlagekapital sich 
in absehbarer Zeit zu einem hoheren Prozent, mindflStens mit dem landesiiblichen 
ZinsfuB, verzinst. Die zukiinftige hohere Rente wird also durch den Unter
schied zwischen dem erstrebten hOheren und dem jetzigen forstlichen ZinsfuB 
im voraus diskontiert. 

Trotz der vielen sonstigen Vorteile, welche der Waldbesitz bietet und die 
zum Teil rein subjektiver Natur sind, wiirde der Wald nicht ein begehrtes Besitz
objekt sein, wenn er dauernd privatwirtschaftlich zu einer Verzinsung seines 
Kapitalwertes verurteilt ware, die weit hinter der Verzinsung anderer sicherer 
und bequemer Kapitalanlagen zuriickbleibt. Der Verzicht des Kaufers eines 
Waldes, der den mit 30/ 0 berechneten Ertragswert bezahlt, auf die Rente, die 
mindestens dem landesiiblichen ZinsfuB entspricht, ist nur zeitlich und voriiber
gehend und wird getragen durch die Zuversicht, daB die Rente bald steigt. 
Kauft Z. B. jemand eine normal aufgebaute Betriebsklasse, die jetzt 3000 M. 
jahrlichen Reinertrag abwirft, zu 100000 M. auf Grund eines Zins£uBes von 
3%, dann steigt die Verzinsung auf 4%, sobald sich der Reinertrag auf 4000 M. 
erhoht. Beim Wiederverkauf wird diese Rente aber wieder mit 3% kapitali
siert, der Waldwert also auf 133333 M. bemessen, weil das weitere Steigen 
der Holzpreise bei jedem Besitzwechsel in Rechnung gezogen wird. Der Werts
unterschied zwischen dem Anfang und Ende der Besitzzeit ist bei gleichblei
bendem Waldzustand der Unternehmer- oder Konjunkturengewinn. 

Der mit 3% berechnete Waldwert ist daher ein Zukun£tswert, nicht 
wegen der Art seiner rechnerischen Ableitung, sondern in bezug auf seine wirt
schaftliche Stellung zur Zukunft. Inso£ern kanri man auch von einem Speku
lationswert reden. 

Die Vermogenssteuer ist dagegen, soweit sie nicht wieder in die starre Ertrags
steuer ausgeartet ist, eine Leistung der unmittelbaren Gegenwart, der Vermogens
steuerwert der ziffernmaBige Ausdruck der augenblicklichen Leistungsfahigkeit 
des Vermogensobjekts. Den MaJ3stab fiir diese kann nur die Rente (Reinertrag) 
bilden, welchen die Vermogenssubstanz zur Zeit der Veranlagung des Ver
mogenssteuerwerts gewahrt oder wenigstens gewahren konnte. Diese Rente 
ist anzusehen als der Zins eines Kapitals, den jedes sicher und be quem ange
legte Kapital in der Gegenwat't abwirft, d. i. der Zins, der dem landesiiblichen 
ZinsfnB entspricht. 
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Daher ist die Rente nicht mit dem forstlichen, sondern mit dem 
landesiiblichen ZinsfuB zu kapitalisieren, um den Gegenwartsnutz
wert fUr den Zweck der Besteuerung festzustellen. 

Diese Auffassung ist auch in dem Wesen der Vermogenssteuer als einer 
"Erganzungssteuer" zur Einkommensteuer begrundet. 

Die Steuer auf das Vermogen trifft dieses nicht urn seiner selbst willen, sondern im 
Hinblick auf den Gesamtnutzen, den es dem Besitzenden gewahrt oder wenigstens gewahren 
kann. Dieser Nutzen besteht zunachst in der gesicherten Fortdauer des Einkommens 
und il). der groBeren wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit des Besitzenden gegeniiber dem 
Nichtbesitzenden. "Der Besitz allein macht aber nicht leistungsfahig, sondern erst der 
Reinertrag." GI11ndlegend ist also in letzter Linie bei der Vermogenssteuer der Gedanke, 
daB das Vermogen in seiner Eigenschaft als Einkommensquelle (Einkommensbesitz), wei! 
es Einkommen gewahrt und bei entsprechender Anlage gewahren kann, steuerlich belastet 
wird. Das das fundierte Einkommen hervorbringende Vermogen soli der Steuer unter
worfen werden. 

Der Zweck, das Vermogen neben dem Einkommen, das es abwirft, noch 
besonders zu besteuem, kann nicht der sein, ein gering rentierendes Vermogen 
ebenso stark zur Steuer heranzuziehen wie ein hoch rentierendes. Damit wurde 
das Vermogen von seiner Erwerbskraft isoliert und zum toten Kapital gestempelt. 
Daher war auch die fruhere Praxis in PreuBen, den Steuerwert mit dem Prozent 
festzustellen, zu dem sich das Waldkapital in jeder Provinz rentiert, verfehlt. 
Dieselbe fuhrte zu dem absurden Ergebnis, daB der Vermogenswert um so hoher 
wurde, je geringer die Verzinsung war. Nur ein einheitlicher ZinsfuB fUr das 
ganze Steuergebiet kann die durch die Verschiedenheit des Reinertrages be
dingte Verschiedenheit des Kapitalwerts der Ertragsobjekte zum Ausdruck 
bringen .. 

Dureh die Verwendung -des forstlichen ZinsfuBes anstatt des landesublichen 
wurde der Waldbesitzer dauemd dafur gestraft werden, daB er sein Kapital 
in einem forstlichen Unternehmen angelegt hat. Denn sobald die Waldrente 
steigt und er nun die erhofften Fruchte seiner Spekulation, namlich mindestens 
die gemeiniibliche Verzinsung seines Anlagekapitals, ernten kann, schraubt 
der Steuerfiskus den Vermogenswert sofort wieder auf den bisherigen un
rentablen Zustand hinauf. Steuertechniseh wiirde also die WaldwirtsehaH 
fUr immer zu einer Verzinsung von 3% verurteilt. 

Widersinnig ist die in der forstlichen Literatur erhobene FordeI11ng, den Kapitali
sierungszinsfuB nach der Rentabilitat der Holzarten abzustufen, also z. B. den Reinertrag 
der Buche mit 2%, der Fichte mit 3% zu kapitalisieren. Die Folge ware, daB der steuer
bare Vermogenswert der Holzart mit geringem Reinertrag ebenso hoch oder auch noch 
hoher berechnet wiirde als der Vermogenswert der Holzart mit hohem Reinertrag. Es 
ware demelbe Vorgang, als wenn ein schlecht rentierendes Miethaus ebenso hoch zur Ver
mogenssteuer veranlagt wiirde als ein hoch rentierendes. (Naheres in meinem "Lehrbuch 
der Waldwertrechnung und Forststatik", 3. Auf!., 1919, S. 32.) 

Fill die Berechnung des steuerbaren Vermogens gelten die folgenden 
Gesichtspunkte. 

Gegenuber der Kapitalisierung einer Rente mit 3% bedeutet die Kapi
talisierung mit 4% die Erniedrigung des Kapitalwertes um 25%, die Kapi
talisierung mit 5% die Emiedrigung um 40%. 

Diese Verkleinerung des Kapitalwertes (Ertragswertes) will der Gesetz
geber, wenn er fur die Bewertung des Waldes die Anwendung eines Kapitali
sierungszinsfuBes von 4% bzw. 5% zuliiBt. Die Vergunstigung muB deshalb 
jedem Waldgrundstuck zuteil werden. 

Fur Waldungen, die im Naehhaltsbetrieb bewirtschaftet werden und cine 
jahrliche Rente abwerfen, ergibt sich die kapitalverkleinernde Wirkung des 
hOheren ZinsfuBes durch die Kapitalisierung der jahrlichen Rente ohne weiteres. 
Trotz der Sehwachen des Waldrentierungswertes, den man so erhalt, wird man 
an demselben aus steuertechnischen Grunden in weitgehendem MaBe festhalten 
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mussen Nach der Tendenz aller bisherigen Vermogenssteuergesetze ist nicht 
der tatsachlich erzielte, sondern der bei ordnungsmaBiger Bewirtschaftung 
im Durchschnitt erzielbare Reinertrag maBgebend. Dieser Standpunkt er
leichtert die Berechnung. Bei den im aussetzenden Betriebe stehenden Wald
teile muB folgendes Rechnungsverfahren eingehalten werden: Man berechnet 
den Bodenwert und den Bestandserwartungswert oder Kostenwert auf der 
Grundlage der finanziellen Umtriebszeit mit dem forstlichen ZinsfuB von 3% 
und ermaBigt den so sich ergebenden Boden- und Bestandswert urn 25 0/ 0 bzw. 
40%. Der Wert jener Bestande, die nach ihrem Abtriebswert zu veranschlagen 
sind, d. s. diejenigen, welche das finanzielle Abtriebsalter uberschritten hahen, 
muG urn die gleichen Prozentsatze verkleinert werden. 

Einen anderen W.eg, dem Willen des Gesetzgebers auch fUr die Bestande 
des aussetzenden Betriebes Rechnung zu tragen, gibt es nicht. Wurde man 
den Bodenertragswert z. B. direkt mit 5% berechnen, dann fiele die finanzielle 
Umtriebszeit auf ein sehr fruhes Bestandsalter. Da die Bestande, welche diese 
Umtriebszeit uberschritten haben, nur mit ihrem Abtriebswert bewertet werden 
konnen, wiirden diese von der Diskontierung ausgeschlossen sein und damit 
der Vorteile des hoheren KapitalisierungszinsfuBes verlustig gehen, Vorteile, 
die sich fUr die gleichen Bestande von selbst ergeben, wenn sie einer nach
haltigen Betriebsklasse zugeteilt waren. 

Flir die praktische DurchfUhrung werden zweckmaBig schematische Ta
bellen aufgestellt. 

4. Der Vermogenssteuerwert beim aussetzenden JietrteD . 
. Eine besondere Behandlung erfordert der aussetzende Betrieb dann, wenn 

er einer Steuer auf das Vermogen unterworfen wird. 
Wie oben ausgefUhrt w~rde, ist eine jahrliche Steuer auf das Vermogen 

nichts anderes als eine zusatzliche Steuer zu dem fundierten Einkommen, 
welches das Vermogen abwirft oder abwerfen konnte. Die Steuer soIl mid kann 
nicht aus der Vermogenssubstanz geleistet werden, sondern aus deren Ertrag. 

Der jeweilige Wert eines im aussetzenden Betriebe stehenden Bestandes 
steUt zwar objektiv einen Vermogenswert vor, welcher jederzeit in bare Miinze 
umgesetzt werden kann. Aber es ist kein Vermogen, das dem Besitzer eine 
Nutzung abwirft, wie das sog. Stammvermogen, sondern es ist selbst Nutzung, 
d. h. die Summe von nichtbezogenen Nutzungen oder Renten (der jahrlichen 
Wertszuwachse), die bis zum Abtriebsalter auf dem Waldboden aufgespeichert 
und dann auf einmal fliissig werden. Vermogen, welches ein nutzwertes Produkt 
bzw. ein zunachst nicht verfligbares jahrliches Einkommen in Form der jahr
lichen Bestandswertmehrung gewahrt, ist beim aussetzenden Betrieb nur das 
Bodenkapital. Der Abtriebsertrag ist ein Ernteergebnis des Bodens so gut wie 
die Kartoffel- und Roggenernte. DaB das Holz 60-100 und mehr Jahre braucht, 
urn erntereif zu werden, andert nichts an seinem Fruchtcharakter. Der je
weilige Bestandswert, der beim Abtrieb des Bestandes bereits der Einkommen
steuer unterliegt, kann deshalb nicht auch noch als Vermogenssteuerobjekt 
betrachtet werden, ebensowenig wie die jahrliche Weizenernte noch mit der 
Vermogenssteuer belastet wird. 

Steuerbares Vermogen steUt beim aussetzenden Betrieb nur der Boden vor. 
Wird auch der jeweilige Bestandswert neben dem Bodenwert zur Ver

mogenssteuer veranlagt, so wird der Steuerbet'rag mit jedem Jahre, bzw. in 
der Praxis mit jeder neuen Steuerveranlagungsperiode groBer. 1m Verlaufe 
des Abtriebszeitraumes besteuert der Waldbesitzer den Htllzvorrat einer ganzen 
Betriebsklasse! Und wenn del' Waldbesitzer urn so mehr Steuer bezahlen muE, 
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je alter der Bestand wird, so wird er darauf bedacht sein, den Bestand moglichst 
friihzeitig zu nutzen. Der kapitalschwache Waldbesitzer wird durch die Be
steuerung des Bestandswertes neben dem Bodenwert zur Verkiirzung der Um
triebszeit geradezu gezwungen. Man kann dagegen nicht einwenden, daB bei 
der Einkommensteuer die Sache ebenso liege; hier steht der hoheren Steuer, 
die yom Abtriebsertragdes alteren Bestandes zu zahlen ist,auch die groBere 
Einnahme gegeniiber. - Auch auf die Neuaufforstung von bisher unbewaldeten 
Flachen wirkt die Besteuerung des laufenden Waldwertes hemmend. 

,Die Veranlagung des Bodens aHein zur jahrlichen Vermogenssteuer ist 
aIlerdings an die Voraussetzung gebunden, daB das Waldstiick nach seinem 
Umfang und den personlichen Verhaltnissen des Besitzers technisch nur im 
aussetzenden Betrieb bewirtschaftet werden kann. HlJ>t der Waldbesitzer 
mehrere zerstreut liegende Waldparzellen, die zusammen eine wirtschaftliche 
Einheit loilden und eine nachhaltige Nutzung ermoglichen, dann ist diese Vor
aussetzung nicht gegeben. Der Begriff des aussetzenden Betriebs muB eng 
gefaBt werden. 

Wird eine einmalige Steuer yom Vermogen erhoben, dann bildet auch 
der Bestandswert der im aussetzenden Betrieb stehenden Waldstiicke ein steuer
bares Vcrmogen, weil eine Abgabe dieser Art das gesamte verfiigbare Nutz
verm(>gen erfaBt. 

IV. Forstgrulldsteuer. 

1. Begriff und Ubersicht. 
Die Grundsteuerist eine limfende Ertragssteuer. Sie solI den der durch

schnittliehen Ertragsfahigkeit des Bodens entsprechenden Ertrag (Reinertrag 
oder Rohertrag) ohne Riicksicht auf die personlichen Verhaltnisse des Besitzers 
(Schulden, Familienverhaltnisse), voriibergehende Zustande und wirkliche 
Benutzung treffen; daher auch Objekt- oder Realsteuer genannt. Die Ver
anlagung der Grundsteuer erfolgt fUr jedes einzelne Grundstiick in einem stabilen 
ParzeIlenkataster, del' auf den Zusammenhang des Grundstiicks mit dem Gute 
keine Riicksicht nimmt. 

AHe bestehenden Grundsteuergesetze stimmen darin iiberein, daB die 
Ertragsfahigkeit, wie das bayerische Grundsteuergesetz sich ausdriickt, 
"nicht nach zufalligem Aufwande odcr kiinstlichen Verbesserungen oder Vel'
nachlassigungen, sondern nach ihrer natiirlichen Entwicklung bei gewohnlichem 
gemeiniiblichem WirtschaftsfleiBe bemessen werden solI". AIle Gesetze, mit 
Ausnahme des hessischen v. 1824, gehen ferner bei den Waldungen von dem 
Ertrag aus, der sich auf Grund des iiblichen Umtriebes bei der herrschenden 
Holzart und Betriebsart ergibt. Fiir die Ertragseinschatzung ist daher der 
Umstand nicht maBgebend, daB eine andere Holzart oder Wirtschaftsmethode 
vielleicht einen hoheren Ertrag liefern konn te. Es ist also nicht ausgeschlossen, 
daB der tatsachlichbessere, aber mit einer unrentablen Holzart, z.B. Buche, 
bestockte Boden in eine niedrigere Ertragsklasse eingereiht wird wie der schlech
tere (z. B. Kiefernboden). Dieses der Natur des Ertragssteuersystems an sich 
zuwiderlaufende Verfahren ist in der Steuertechnik begriindet. Innerhalb 
der maBgebenden Holz- und Betriebsart bleibt dagegen nach allen Grundsteuer" 
gesetzen der wirklich vorhandene Waldzustand (Bestockungsgrad, Alter, 
BlOBen) hei der Veranlagung unberiicksichtigt. Die Veranlagungsbasis bleibt 
stets die gleiche. Dadurch unterscheidet sich die Grundsteuer ganz wesentlich 
von der Einkommensteue.r. Erstere hat einen erzieherischen Charakter, indem 
sie den guten Wirt, der den wirklichen Ertrag iiber den steuerbaren hinaus zu 
steigern weiB, belohnt, den schlechten Wirtschafter aber, der seinen Wald 
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herunterkommen laBt, beatraft. In der "Forstverwaltung Bayerna 1861" wird 
daraufhingewiesen, daB die Erhebung einer Grundsteuer von den friiher unbe" 
steuerten Korporationswaldungen alIer Art zur Forderung des Kultureifers 
der Waldbesitzer und insbesondere zur Aufforstung der ertraglosen Gemeinde
odungen beigetragen hat. Diesem volkswirtschaftlichen Vorteil des Grund
steuersystems steht indessen vom privatwirtschaftlichen Gesichtspunkte aus 
der Nachteil gegeniiber, daB der verschuldete und wirtschaftlich schwache 
Waldbesitzer bei gleichen Besitzverhaltnissen denselben Steuerbetrag zahlen 
muB wie der schuldenfreie und wohlhabende und daB die Steuer auch zu ent
richten ist, wenn der Beaitzer keine Einnahme aua dem Grundstiicke hat. 

Ein Nachteil des Grundsteuerayatems liegt in dessen Starrheit. Der Kataster 
ist und muB aus steuertechnischen Griinden stabil sein, d. h. die festgeaetzten 
Steueranschlage bleiben so lange in Kraft, als sie nicht gesetzlich abgeandert 
werden. Eine solche Revision oder Neuaufstellung ist mit groBen Kosten und 
Umstanden verkniipft. Da die Holzpreise und Reinertrage _ der Forste regel
maBig steigen, so hinken die auf die Ertrage riickwarts liegender Perioden 
hin festgelegten Steueranschlage dem wirklichen Ertrag in der Gegenwart 
st-ets nach und haben die ungerechtesten Verschiebungen in bezug auf die Aus
nutzung der wirklichen Steuerkraft zur Folge. Anderungen der Holzart und 
Betriebsart, die nach der endgiiltigen Katastrierung eintreten, bleiben ebenfalls 
unberiicksichtigt sowohl zum Nutzen wie zum Schaden des Waldbesitzers. 
Ferner steht die Tatsache fest, daB eine gleichartige Grundsteuerverarilagung 
selbst in einem kleineren Land nicht moglich ist, weil die verschiedenen 
Schatzungskommissionen verschiedene Auffassungen iiber die Ertragsfahig
keit haben. 

Die jetzigen Grundsteuerkataster, die in ihrer Mehrzahl ein Produkt des 
19 .. Jahrhunderts sind, sind ohne Ausnahme veraltet. An eine Erneuerung 
denkt zur Zeit kein groBerer Staat mehr, weil auch die neuen Kataster sehr 
bald das Schicksal der friiheren teilen wiirden und die Kosten sehr groB waren. 

Andererseits sind aber die Grundsteuerkataster als Unterlage fUr die Aus
wirkung verschiedener offentlich-rechtlicher und auch privatrechtlicher Auf
gaben (Ertragssteuern, Berufsgenossenschaften, Beitragsleistung zu den Berufs
vertretungen, Versicherungen, Immobiliarkredit) fast unentbehrlich. . 

In PreuSen wurde die Grundsteuer mit neuer Veranlagung durch Gesetz v. 21. Mai 1861 
eingefiihrt, durch die Gesetze yom 14. Juli 1893 aber als Staatssteuer aufgehoben nnd 
den Gemeinden (Gutsbezirken) iiberwiesen. Diesen war es freigestellt, dieselbe nach der 
Veranlagung des Gesetzes v. 1861 oder nach einem anderen Mall3tabe zu erheben (l'acht
wert, gemeinem Wert, Klassenabstufungen). Preullen ist aber zur Zeit daran, als reine 
Objektsteuer eine staatliche Grund vermogenssteuer einzufiihren, fiir welche die 
Wertermittlung nach dem friiheren Erganzungssteuergesetz die vorlaufige Besteuerungs
grundlage bilden soll mit der Mallgabe, dall Hypotheli;eIlschulden nicht abzugsfahig sind. 
Der friihere Grundsteuer~taster solI also fiir diese Steuer nicht mallgebend sein. _ 

Nach dem Gesetze v. 1861 wurde formell der steuerbare Ertrag als Waldreinertrag 
ermittelt. Nach der vom Finanzminister erlassenen "Technisohen Anleitung" aber "solIte 
nur der Reinertrag des Bodens besteuert werden". "Da diejenigen Reinertrage der 
Waldungen, welche sich unter der Voraussetzung eines mittelmalligen Holzbestandes 
und normalen Altersklassenverhaltnisses herausstellen, in Wahrheit die Zinsen des forst
lichen Betriebs~pitales in sich schliellen, so mull diesem Umstande gebiihrende Rechnung 
dadurch getragen werden, daB 1. die Naturalertrage maBig angesprochen, bzw. die Rein. 
ertrage der Holzungen durch entsprechende Abziige (in praxi 40-50% fiir "GefahrdungeR" 
und aullerdem noch hohe Wirtschaftskosten) von den Naturalertragen angeJ1lEjSsen d!J,r
gestelIt und 2. die Nebennutzungen an Weide, Graserei, Streu usw., sowie die Einna.bme1i 
aus zeitweiser landwirtschaftlicher Benutzung der Holzschlage fiir den Rohertrag niclit 
in Ausatz gebracht werden." Wenn durch diesen Umweg der Bodenreinertrag :Un k;onkref.en 
FaIle getroffen wird, ist es reiner Zufall. Das Ziel ware natiirlich sicherer erreicht worden, 
wenn man die Zins~n des Holzbpitals einfach vom Waldreinertrag abgezoaen batte. Die 
Instruktion verbietet aber ausdriick;1ich, dieselben "unter den Wirtschafts~osten fiir den 
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konkreten Fall zu berechnen". Prinzip~ell wurde also in PreuSen auch der Nachhaltsbetrieb 
zur Grundsteuer nur nach der Bodenrente herangezogen. 

In Bayern wurde 1808 ein Grundsteuerprovisorium unter Zugrundelegung des Kurrent
wertes der Grundstiicke geschaffen. Durch das Grundsteuergesetz v. 15. August 1828 
gelangte das Steuersystem nach dem Ertrage zur weiteren Ausbildung. Hierzu erschien 
unterm 19. Mai 1881 eine hier nicht weiter.in Betracht kommende Novelle. Die Kataster
vermessung wurde von 1808-1868 im ganzen Staatsgebiete mit einem Kostenaufwand 
von 25 Mill. Gulden durchgefiihrt. 1m Jahre 1910 erhielt das Gesetz eine neue Fassung 
ohne wesentliche Anderung. 

Das Gesetz beruht auf der Besteuerung des Rohertrages im Anhalt an die Dreifelder
wirtschaft und ist ganzlich veraltet. Fiir die Einschiitzung der Waldungen wurde fest
gestellt, welche Quantitiiten Holz auf dem Stamm mit Riicksicht auf die tirtlichen .Holz
preise einem Achtel Scheffel Korn im Werte von 1 fl. pro Tagwerk gleich zu achten sei. 
Jedes Achtel bildete eine Bonitiitsklasse; diese mit der Grundflache multipliziert, gibt 
~e Steuerverhiiltniszahl. Bis mit 1904 wurden hiervon pro Einheit, d. h. fiir 1 Gulden 
= 1,71 M. Rohertrag oder fiir je ein Tagwerk = 0,341 ha und je eine Bonitiitsklasse 8,4 Pf. 
Steuer erhoben, von 1905 ab 7,6 Pf., 1910/11 9,27 Pf. und 1912 4 Pf. 

In Sachs en fuBt die Grundsteuer auf dem Grundsteuergesetz v. 9. September 1843 
und der Novelle hierzu v. 3. Juli 1878. Die von der Regierung 1898 und 1902 beim Land
tag eingebrachten Vorlagen auf Abschaffung der Grundsteuer wurden abgelehnt. Ein 
Teil der Grundsteuer wurde den Schulgemeinden iiberwiesen. Die Reinertrage des Waldes 
wurden als arithmetische Durchschnittsertrage pro Flacheneinheit ermittelt; je 10 Neu
groschen (1 M.) bildeten eine Steuereinheit. Seit 1878 war die Grundsteuer dauernd auf 
4 Pf. festgesetzt. 

In Wlirttemberg wurde die Grundsteuer durch das provisorische Steuerk;atastergesetz 
v. 15. Juli 1821 eingefiihrt, wonach der Reinertrag der Ortsmark;ungen im ganzen die Grund
lagebildete. Erst durch das geltende Gesetz v. 28. April 1873 wurde die Steuereinschiitzung 
auf jedes einzelne Grundstiick; erstreckt, das Repartitionssystem aber bis 1887 beibehalten. 
Neben einem neuen Grundsteuerk;ataster wurde· ein GefaIlk;ataster aufgestellt, in welchem 
der Steueranschlag der Grundlasten, auch die Holzrechtsabgaben und sonstigen Wald
lasten eingetragen sind. Die Landesvermessung wurde von 1818-1849 mi:t einem Kosten
aufwand von 6,5 Mill. M. durchgefiihrt. Durch Gesetz v. 8. August 1903 wurde die Ein
k;ommensteuer eingefiihrt und unterm. gleichen Datum das Grundsteuergesetz v. 1873 
mit einigen formellen und materiellen Anderungen, welche letztere aber nicht die Wald
steuer betreffen, neu vertiffentlicht. 

Die Einschiitzungen der Waldungen erlolgten nach dem Gesetz v. 1873 in der Zeit 
von 1878-1881. Siimtliche Kataster traten erst am 1. April 1887 in Kraft. Das Ergebnis 
der Grundsteuereinschatzung der Staatswalder ist in den "Forststatistischen Mitteilungen" 
fiir 1887 dargestellt. Als Grundlage dienten die Durchschnittserltise, welche in den 15 Jahren 
1855-1869 bei den Versteigerungen in den im Steuerbezirk gelegenen Staatswaldungen 
erzielt wurden, ohne Abzug der Hauerltihne; durch die Novelle v. 8. August 1903 wurde 
die Waldgrundsteuer nicht beriihrt. 

In Baden wurde die Waldgrundsteuer schon 1810 im Sinne des endgiiltigen Gesetzes 
v. 23. Miirz 1854 mit NoveJlen von 1878 und 1886 begriindet. Der "Steueranschlag". bestand 
in dem 15fachen Werte des normalen Haubarkeitsertrages auf dem Stocke (also Kapi
talisierungszinsfuB 6,67%). Als Durchschnittspreise galten die von 1845-1847 und 1850 
bis 1852. Als 1877 der SteuerluB allgemein von 44 Pf. auf 28 Pf. fiir 100 M. Steuerkapital 
herabgesetzt worden war, stellte sich ein MiBverhaltnis zugunsten der forstlichen gegen
iiber der landwirtBchaftlichen Grundsteuer heraus. Durch Gesetz v. 14. Dezember 1878 
wurden daher die Waldsteuerk;apitalien um 571/a% erhtiht, wodurch der Kapitalisierungs
zinsfuB fiir den Holzrohertrag auf 4,24% herabgesetzt wurde. Die Neueinschatzung der 
Waldsteuerk;apitalien fiir die Veranlagung der Vermtigenssteuer erlolgte nach dem Gesetz 
v. 1900 (s. Vermtigenssteuer). 

Hessen. Von 1803 ab wurden Grundsteuerprovisorien geschaffen, welche dann durch 
das Gesetz v. 13. April 1824 definitiv ersetzt wurden. Nach der hierzu erlassenen Instruk;tion 
von 1825 wurden von dem durchschnittlich jahrlichen erntekostenfreien Geldrohertrag 
an Haupt- und Zwischennutzungen nur sechs Zehntel in Ansatz gebracht und von der 
80 erhaltenen Summe die jahrlichen Verwaltungs-, Kultur- und Aufsichtskosten abge
zogen, um das Steuerk;apital des Waldes zu bilden. Die Kosten durften aber die Summe 
von 12 Kr. pro Normalmorgen (1/,ha) nicht iibersehreiten. MaBgebend war die vorhandene 
Holz- und Betriebsart. In einer spateren lil:struktion von 1846 wurde allerdings ange
nommen, daB "bei der ersten Bonitierung der Waldungen diejenige Holzart angenommen 
werden muBte, welche dem Boden am fiiglichsten zusagt". Diese Annahme traf nicht zu. 
Die Reduktion des Geldrohertrages auf 6/10 seines Betrages erfolgte in der Absicht, nur 
die Bodenrente zu treffen. Da die erste Bonitierung auf den Durchschnittspreisen 
von 1818-1823 fuBte, zeigte es sich bald gleichwie spater in Baden, daB die Walder infolge 
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der steigenden Holzpreise im Laufe der Zeit gegeniiber den anderen Kulturarten in ein zu 
giinstiges SteuerverhiUtnis kamen. Daher wurden durch Gesetz v. 1864 die Steuerkapi. 
talien in der Weise erhOht, daB von demfriiher ermittelten Rohertrag statt 4/10 nur 3/10 
in Abzug gebracht wurden. Dadurch stieg das Waldsteuerkapital umrund 22%. 1m Jahre 
1868 folgte dann eine neue Bonitierung der SchiUwaldungen im Anhalt an die Rinden· 
preise von 1862-1867. Bei der ersten Katastrierung waren dieselben nur als BrennhoIz
niederwaldungen eingeschatzt worden. 1873 betrug die Grundsteuer vom Reinertrag 
des landwirtschaftlich beniitzten Bodens 4,5%, der Waldungen 3,9% und der Gebaude 
3,24%' 

In ElsaS-Lothringen wurde durch das Katastergesetz v. 1884 die Berichtigung der 
alten Kataster und die Revision der Grundsteuerreinertrage verordnet. Diese sollten auf 
Grund der Marktpreise der Jahre 1874-1885 unter Fortlassung des billigsten und teuersten 
Jahres ermittelt werden. Da die getrennte Vornahme der Katastererneuerung und der 
Grundsteuereinschatzqng sich als zu langwierig herausstelIte, wurde durch Gesetz v. 1892 
die Neueinschatzung der Reinertrage in Verbindung mit der Katasterbereinigung ange
ordnet. Erstel'e erfolgte im Anhalt an die Schatzungsergebnisse von Mustergemar)iungen, 
bei den Waldungen nach der durchschnittlichen Waldrente unter Beriicksichtigung der 
vorherrschenden Boden-, Holz- und Betriebsart in der Regel zu einer Bonitat. Eine Ver
schiedenheit in den Bonitatsklassen wurde erst bei zusammenhangenden Waldungen von 
mindestens 20 ha respektiert. Die Einschatzung sollte am 1. April 1903 beendet sein. 
Der Steuersatz betrug seit diesem Tage 31/a % vom Reinertrag. 

6sterreieh. Nach dem Grundsteuergesetz von 1869/1896 wird der steuerbare Durch
schnittsertrag lediglich nach dem Brennholzwerte bemessen unter Abrechnung der Kosten 
fiir Kultur und Schutz. Diese Unterstellung fiihrt natiirlich bei dem inzwischen einge
tretenen Unterschied zwischen Nutzholz- und Brennholzwirtschaft zu einer ganz unbe
rechtigten Begiinatigung der Nutzholzwaldungen gegeniiber den Brennholzwaldern. Eratere 
nehmen aber von der Gesamtwaldflache Osterreichs 70% ein. 

Ungarn. Der Grundsteuerkataster von 1850 wurde zuletzt durch Gesetz v. 1909 be
richtigt und neu festgestellt. .Er ist ein Reinertragskataster. 

2. Der steuerbare Ertrag. 
Ala steuerbarer Ertrag kann nach dem Wesen del' Grundsteuer prinzipiell 

nur die Bodenrente (Bodenreinertrag) in Betracht kommen. Ob damit bei den 
dem forstlichen Betrieb dienenden Grundstiicken die Steuerkraft des jeweiligen 
Inhabers des Grundstiicks in hinreichendem MaBe ausgeschopft wird, hangt 
von dem System ab, nach dem die Ertrage del' Forstwirtschaft steuerlich erfaBt 
werden. 

a) Bildet die Grundsteuer, wie es VOl' del' Einfiihrung del' Einkommensteuer 
allgemein del' Fall war, die einzige Steuerleistung des Waldbesitzers, dann 
bleibt in den zum jahrlichen Nachhaltsbetrieb eingerichteten Waldkom
plexen del' Zinsertrag des Holzvorratskapitals, dessen Wert yom gesamten 
Waldwert etwa 80% ausmacht, unbesteuert. Da del' Waldbesitzer um den 
Wert des Holzvorratskapitals reicher ist als del' Landwirt mit Boden gleichen 
Umfanges und gleicher Bonitat, bedeutet die Freilassung des auf den Holz
vorrat treffenden. Ertrages eine ungerechtfertigte Begiinstigung des Wald
besitzers. In diesem FaIle muB daher nicht die Bodenrente allein, sondern 
del' Waldreinertrag zur Steuer herangezogen werden. Es ist richtig, daB dadurch 
ein subjektives Momen,t iIi die· objektive Grundsteuer hineingetragen wird. 
Allein wenn man bedenkt, daB del' Grundbesitzer, wenn er die Waldwirtschaft 
aufgeben und den gesamten Holzvorrat in Geldkapital verwandeln wiirde, 
den Ertrag des letzteren auch, versteuern miiBte, so folgt daraus, daB dieses 
Kapital, solange es an den forstlichen Betrieb gebunden ist, nicht steuerfrei 
bleiben kann. 

Die Besteuerung des Waldreinertrages hat zur Folge, daB die mit Wald bestockte Flache 
bedeutend mehr Steuer zu leisten hat als landwirtschaftliches Gelande gleicher Giite und 
GroBe. Die aus friiheren Zeiten stammenden Grundsteuergesetze wollten aber diese Folge 
nicht. Man identifizierte vielmehr den Waldreinertrag mit der landwirtschaftlichen Bonen
rente und besteuerte Wald und Feld gleichmaBig. Zudem erfolgten die friiheren Ein-
8chatzungen auf der Grundlage niedriger Holzpreise und meistens wurden auch nicht aIle 
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Nutzungen veranschlagt. InfoIge alIer dieser Umstande wurde der Wald gegeniiber dem 
Iandwirtschaftlich benutzten Boden von vornherein begiinstigt. 

Ander:;; liegt die Sache, wenn del' Waldertrag del' Einkommensteuer unter
liegt odeI' das Waldvermogen auch noch del' Vermogenssteuer. In diesem Fall 
wird das Einkommen aus dem Holzvorrat odeI' dessen Wert von del' Steuer 
erfaBt und die Grundsteuer kann als Nebensteuer auf ihren eigentlichen Inhalt, 
namlich del' Belastung del' Bodenrente allein, beschrankt werden. 

b) Bei allen Waldstucken, die als Einzelbesitz nach ihrer GroBe und Bestands
vcrfassung im aussetzenden Betriebe bewirtschaftet werden mussen, 
kann als steuerbarer Ertrag nul' die Bodenrente in Betracht kommen, weil 
hier ein Holzvorratskapital mit eigenem Zinsertrag nicht vorhanden ist. 

Die bestehenden Grundsteuergesetze haben mit Ausnahme des bayerischen 
fUr den aussetzenden Betrieb entweder absichtlich einen anderen Ertrag unter
steUt oder, wenn sie auch die Bodenrente allein treffen wollten, fUr die Be
tatigung dieses Prinzips nicht die richtige Form gefunden. Erklarbar wird 
diesel' Umstand dadurch, daB die Grundsteuergesetzgebung mit wenigen Aus
nahmen in eine Zeit fiel, in welcher die falsche Durchschnittsrechnung all
gemeinangewendet wurde. Del' steuerbare jahrliche Ertrag wurde namlich 
nach dem arithmetischen Durchschnitt des Abtrie bsertrages auf die 
einzelnen Jahre verteilt und so die Parzelle als Flacheneinheit eines Nach
haltswaldes mit jahrlichem Betriebe behandelt. Del' Waldbesitzer muB infolge 
diesel' Rechnung den Zins eines Vorratskapitals· mitbesteuern, welches gar 
nicht vorhanden ist. Der Steuerbetrag wird daher in diesem FaUe viel zu hoch 
und hoher als jener fUr landwirtschaftliches Gelande gleicher Bonitat, wahrend 
hier beide Steuerbetrage gleich sein sollten. 

Gegen die verschiedenesteuerliche Behandlung des jahrlichen und des 
aussetzenden Betriebes wurde eingewendet, daB danach dieselbe FIache eine 
hohere . odeI' geringere Steuer zu leisten habe, je nachdem sie eine Betriebsklasse 
bildet oder in mehrere, im aussetzenden Betriebe bewirtschaftete Parzellen 
zerfallt. Dieser Einwand ist nicht stichhaltig. Es HtBt sich mathematisch nach
weisen 1), daB die steuerliche Belastung des jahrlichen Betriebes nach der Wald
rente und des aussetzcnden Betriebes nach der Bodenrente innerhalb des Zeit
raumes einer Umtriebszeit genau die gleiche ist. Es ist eben in Betracht zu 
ziehen, daB die Besteuerung del' Betriebsklasse eine Boden- und Kapitalbe
steuerung zugleich ist. WeI' eine Betriebsklasse besitzen will, muB entweder 
das hierzu notwendige Holzvorratskapital sich kaufen odeI' 80-100 Jahre 
warten, bis das Holzvorratskapital nachgezogen ist. 

3. Der Inhalt der geltenden Grnndstenergesetze. 

A. Aussetzender und jahrlicher Betrieb. 

Die Bemessung des steuerbaren Ertrages erfolgt in der Gesetzgebung nach 
drei verschiedenen Gesichtspunkten: 

1. Del' aussetzende Betrieb wird mit del' Bodenrente, del' jahrliche mit der 
Waldrente zur Steuer herangezogen. Dieses allein richtige und gerechte Ver
fahren kennt als Prinzip nur das bayerische Grundsteuergesetz v. 1828. 

Nach § 33 werden "die kIeineren nach dem Gutachten der Sachverstandigen keiner 
regelmaBigen Forstwirtschaft fahigen Gehiilze wie Odungen, Heiden und FiIze behandelt" 
und "ihrer geringen Nutzung wegen selbst in die Bruchk,lasse gesetzt". Dadurch ist im 
Prinzipe anerkannt, daB Waldungen im aussetzenden Betriebe steuerpoJitisch wie land
wirtschaftliches Gelande zu behandeln sind, und die jahrliche Bodenrente den steuerbaren 
Ertrag biIdet. DaB dieser (auch beim landwirtschaftlichen Boden) nicht dem wirklichen 

1) VgI. meinen Artikel im Forstw. Centralblatt 1900, 499. 
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Reinertrag, sondern nul' einem Teil des Rohertl'ages entspricht, andert nichts an der Richtig. 
keit des Prinzips. 

2. Es wird bei beiden Betrieben nur die Bodenrente besteuert unter Frei· 
lassung des Holzvorratskapitals des jahrlichen Betriebes. Auf diesem Grund. 
satz ist das preuBische und hessische Grundsteuergesetz aufgebaut, wenn auch 
der angestrebte Zweck infolge der unzweckmaBigen Art der Bodenrentenbe· 
rechnung praktisch nicht erreicht wurde. 

3. Beide Betriebe werden nach der Waldrente besteuert. Dieses Prinzip 
liegt dem osterreichischen, wiirttembergischen, badischen usw. Grundsteuer· 
gesetz zugrunde und wird beim aussetzenden Betrieb in der Weise durchgefiihrt, 
daB man den Haubarkeitsertrag einfach durch die Umtriebszeit dividiert und 
denselben so nach arithmetischem Durchschnitt auf die einzelnen Jahre verteilt. 

B. Roh· und Reinertrag. 

Die Zwischennutzungsertrage an Holz werden mit Ausnahme Badens 
iiberall zur Veranlagung herangezogen. Dit\ fiir den Privatwaldbesitzer in 
vielen Gegenden so wichtigen und hochwertig'en Nebennutzungen bleiben 
in Bayern, PreuBen, Hessen, Wiirttemberg und Baden auBer Rechnung, aber 
in den beiden zuletzt genannten Staaten mit dem einschrankenden Zusatz, 
daB bei der Bestimmung des Holzertrages von der Unterstellung ausgegangen 
werden soIl, es fande eine Schmalerung desselben durch Nebennutzungeniiber. 
haupt nicht statt. 

Von den Wirtschaftskosten kommen in Abrechnung in PreuBen die 
Ausgaben fiir Verwaltung, Schutz und Kulturen, in Wiirttemberg nur jene 
fiir Kulturen und Schutz, nicht auch die Verwaltungsausgaben und Wegebau. 
kosten; in Bayern und Baden bleiben die samtlichen Wirtschaftskosten unbe
riicksichtigt (Rohertrags besteuerung). 

Die auf den Waldungen ruhenden Lasten (Forstrechte) werden von dem 
steuerpflichtigen Ertrag in Abrechnung gebracht in Wiirttemberg, Baden und 
Hessen, nicht in PreuBen. In Bayern hat der Waldeigentiimer die ganze Steuer 
zu entrichten, ist aber befugt, von den Berechtigten ein Fiinfzehntel des steuer
baren Bezuges als Steuerbeitrag in Anspruch zu nehmen. 

C. Assekuranzabzuge. 

Fiir den Ertragsausfall durch mogliche Ungl ucksfallc werden Abziige 
vom eingeschatzten Ertrag gemacht: in PreuBen je nach Holz- und Betriebsart 
20-50%; in Sachsen 16% beim Nadelholz, 12% beim Laubholzhochwald, 
8% beim Niederwald; in Wiirttemberg 25% bei Nadelholz, 20% bei Laubholz
hochwald und dem Oberholz des Mittelwaldes, nichts beim Niederwald. In 
Bayern,. Baden und Hessen sind solche Abziige gesetzlich nicht vorgesehen. 

In Osterreich wurde durch Verordnung v. 16. Marz 1917 bestimmt, daB 
bei Zerstorungen des Holzbestandes durch Naturereignisse, die eine Neuauf
forstung notwendig machen, GrundsteuernachlaB gewahrt werden kann. 

D. Steuererleichterung fiir Neuaufforstungen. 

Um die Neuanlage von Waldungen auf Grundstiicken, die sich zu keiner 
eintraglicheren Benutzun& eignen, zu fordern, empfiehlt es sich, Neuaufforstungen 
,auf mehrere Jahre steuerlrei zu lassen. 

In Bayern wurde der neuen Fassung des Grundsteuergesetzes von 1910 
die Bestimmung eingefiigt, daB solche im Eigentum von Gemeinden stehenden 
Grundstiicke, die nach dem 1. Januar 1912 in Waldgrundstiicke umgewandelt 
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werden und eine zusammenhangende Flache von mindestens 1 ha umfassen, 
auf Antrag 20 Jahre lang von der Grundsteuer freigelassen werden, unter der 
Voraussetzung, daB der Weidegang ausgeschlossen ist. Unter den gleichen 
Voraussetzungen kann Waldbaugenossenschaften die Grundsteuer auf 20 Jahre 
erllltlSCn werden. Die Befreiung erstreckt sich auch auf die Umla.gen ffir die 
Gemeinden, nicht aber fiir die Waldbaugenossenschaften. - Die Neuauf
forstungen durch Private worden ausgeschlossen, um solche nicht zu be
giinstigen .. 

Ferner wird ffir Neuaufforstungen Steuerfreiheit gewahrt: In Baden auf 
20 Jahre, auch nach del' Vermogenssteuer v. 1906/10 und auch schon nach 
dem Gesetz v. 25. Marz 1886, in Osterreich (Gesetz v. 24. Mai 1869) auf 
25 Jahre, in Ungarn (Gesetz v. 1909) auf 20-40 Jahre und nach Waldbranden 
angelegte Walder 8-40 Jahre, in Frankreich durch ErlaB von .drei Vierteln 
der Grundsteuer auf 30 Jahre. In ElsaB-Lothringen sind die auf Berggipfeln, 
Abh"angen, Diinen und Heiden neuangelegten Holzkulturen 30 Jahre steuer
frei (Gesetz v. 18. Juni 1859, Art. 226), in RuBland alle neuen Waldanlagen 
auf 30 Jahre und alIe Schutzwaldungen fiir immer (Gesetz v. 1888, Art. 18). 
In PreuBen,· Wiirttemberg, Hessen usw. besteht diese Erleichterung nicht. 

Den Wald in Beriicksichtigung seiner eventuellen Wohlfahrtswirkungen 
und der in einzelnen Staaten bestehenden forstpolizeilichen Beschrankungen 
grundsatzlich niedriger zu besteuern als die iibrigen Gewerbe, ist nicht begriindet. 
Denn viele andere Gewerbe und auch der iibrige Grundbesitz sind heutzutage 
noch viel lastigeren polizeilichen Vorschriften unterworfen wie die Forstwirt
scha£t (Baupolizei I). 
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Bodenertrag, abnehmender 45. 
Bodenertragswert 48, 50. 
Bodel1I'einertragswirtschaft 62 ff. 
Bodel1I'ente 39, 48, 63, 85. 
Bodenwert, Uberpreis 49, 50. 
Bohmen, Holzeinfuhr nach Deutschland 593. 

- Staatswaldverkaufe 427. 
Borkware 642. 
Bosnien, Besitzverhaltnisse 657. - Betriebs

arten 657. - Eigentumsverhaltnisse 658. 
- Staatswaldprozent 6. - Waldaus
nutzung 658. - Waldflache 6, 657. 

Brandenburg-Ansbach, Forstordnung 155. 
Brandenburg-Bayreuth, Forstordnung 155. 
Brandholz 357. 
Brasilien, FarbhOlzer 770. - Waldflache 770. 
Braunschweig, Abgesonderte Gemarkungen 

436. - Abnutzungssatz 71. - Arbeiter
statistik 53. - Aufforstungsfahige Flachc 
26. - Aufforstungszwang 309. Aus
gaben 98, 101. - Beforsterung der Ge
meindewalder 393. - Beforsterungsge
biihr 402. - Betriebsarten 28. - Besitz
stand II. - Bewaldungsprozent 11. -
Einnahmen aus den Staatsforsten 447. -
Fichtenbestande 35. - FideikommiB
forste 280. - Forstaufsicht 186. - Forst
betriebe 19. - Forsthoheit 186. - Forst
lagerbiicher 186. - Forstordnung 185. -
Forstrechte 523. - Forstrechtsablosung 
515. - Gemeindeforstbetriebe 364. -
GemeindeforstfHiche 364. - Holzboden 

13. - Holzertrag 78. - Landwirtschaft
liehe Betriebe mit Forstland 290. -
Laubholzflaehe 28. - Meteorologische 
Station 116. - Nadelholzflache 28. -
Nebengrundstiicke 13.- Nutzholzertrag 
75. - Nutzholzprozent 78, 79. - Recht
liche Stellung der Domanenforste 417. -
Reineinnahme 101. - Rodung 293, 304. 

Staatsaufsichtswaldungen 398. 
Staatswaldstatistik 450. - Waldbrand
statistik 560. - Waldflaehe II, 22. -
Waldverwiistungsverbot 318. - Wil't
schaftsordnungen 185. - Wolfenbiitteler 
Forstordnung 155. 

Breitware 640. 
Bremen, Anderung der Waldflache 22. -

Betriebsarten 28. - B;sitzstand II. -
Bewaldungsprozent II, 13. - Holz
ertrag 78. - Landwirtschaftliche Be
triebe mit Forstland 290. - Laubholz 
28. - Nadelholz 28. - Nutzholzprozent 
78. - Rodungsverbot 293. - Wald
flache II. 

Brennbord 641. 
Brennholzpreise 92 ff. 
Brennholzrechte 540. 
Brennholztarifierung 851. 
Bretter, sagefallende 640. - Reine 641. -

AusschuB 641. 
Bretterhandel, Siiddeutscher 639. 
Britisch-Indien, Holzbilanz 777. - Nutz· 

holzproduktion 776. - Teakholzausfuhr 
777. - Waldflaehe 776. - Waldtypen 
776. 

Briickner, Klimaschwankungen 103, 113. 
Bruttoertrag 85. 
Buche, Altersklassen 31, 33. - Flachenvcl'

ringerung 33. - Holzpreis 44, 94. -
Nutzholzprozent 76. - Umtriebszeit 33. 

Buehenbestand, Luftfeuchtigkeit 125. 
Lufttemperatur 120. 

Buchenbrennholzpreise 44. 
Buchungsfreie Grundstiicke 506. 
Biihler, Hagelbildung 133. - Wasserwil't

schaft des Waldes 137. 
Bulgarien, Bewaldungsprozent 6. - Forst

gesetz 217. - Holzarten 733. - Holz
ausfuhr 734. - Holzbilanz 733. - Holz
einfuhr 7M. - Schutzwaldgesetzgebung 
272. - Staatswald 733. - Staatswald
prozent 6. - Waldbesitzverhaltnisse 218. 
- Waldflache 6, 733. 

Bukowina, Holzwirtschaft 663. 
Biirgergabholz 359. 
Biirgergut 353. 
Biirgel'holz 355, 360. 

Calmarbretter 698. 
China, Forstgesetz 783. - Holzeinfuhr 783. 
Chur, Gemeindeforstreservefond 466. 
Cif 831. 

Dagsburger Forstrechte 524. 
Danemark, Aufforstung 729. - B9waldungs

prozent 6. .- Holzarten 728. - Holz-
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einfuhr 729. - Nutzholzeinfuhr aua' 
Deutschland 621. - Staatsforste 728. -
Staatswaldprozent 6. :- Waldbrandver· 
sicherung 573. - Waldflache 6, 728. -
Waldflache je Einwohner 6. 

Dauerwaldvertrag GroBberlins 438. 
Derbholz 69, 73. 
Deutscher Forstverein 331. 
Deutsches Reich, .Allmendflache 363. 

Allmendwaid 364. - Aufforstungsfahige 
Flache 25. - Ausfuhr von beschlagenem 
Hoh; 601. - Ausgaben fiir Staatsforsten 
448. - AuBenhandelsnutzholzbilanz 625. 
- Bauholzbedarf 585. - Berufsstatistik 
54 .. - Besitzstand 11, 14. - Batriebs· 
arten 28. - Bewaldungsprozent 6, 18. 
- :BinnenwasserstraBenstatistik 630. -
Brennholzausfuhr 622. - Brennholzbe· 
darf 627. - Brennholzeinfuhr 622, 627. -
Brennholzinlandserzeugung 627. - Brenn· 
holzverbrauch 629. - Bruttoeinnahmen 
629. - Biicherein- und -Ausfuhr 625. -
Buchenholzein- und -Ausfuhr 618. -
Buchenaltersklassen 33. - Eichenalters· 
klassen 32. - Eichenholzein- und -Aus
fuhr 617. -Eichenlohrindenanfa1l822. -
Eichenschalwaldflache 821. - Einfuhr 
von beschlagenem Holz 594, 600. -
Einnahmen an Steuern, Zollen, Gehiihren 
447. - Eisenbahngiiterstatistik 629. -
Erwerbseinkiinfte 448. - FaBdaubenein
und Ausfuhr 611. - FaBholzein- und 
-Ausfuhr 618. - Felddomanen 411. -
FideikommiBfol'ste 16, 280. - Fichten
altenlklassen 35. - Forstbetriebe 18. -
Gemeindeforste 15, 364. - Gerbstoffein
und·Ausfuhr 828. - Gesamtholzbedarf 
627. - Gesamtholzverbrauch 629. -
Grubenholzbedarf 585. - Grubenholzein
und -Ausfuhr 610. - Grubenholzvel" 
brauch 609. - Handelsvertrage 793, 795. 
- Holzein- und -Ausfuhr auf den Binnen
wasserstraBen 593. - Holzein- und -Aus
fuhr mit .der Bahn 592. - Holzein- und 
-Ausfuhr auf dem Seeweg 593. - Holz. 
bedarf 626. - Holzbilanz 625. - Holz· 
ein- und -Ausfuhr 582, 586. - Holzein
fuhr aus Finnland 591, 596, 615. - Holz· 
einfullr und Konjunktur 588. - Holz· 
einfuhrperioden 588. - Holzeinfuhr aus 
~orwegen 591, 614. - Holzeinfuhr aus 
Osterreich-Ungarn 591, 593, 614. -
Holzeinfuhr aus RuBland 595, 613. -
Holzeinfuhr aus Schweden 591, 614. -
Holzeinfuhr aus den Vereinigten Staaten 
591, 615. - Holzertrag 77. - Holzel'trag 
nach dem Frieden 84. - Holzflecht. 
warenein- und -Ausfuhr 625. - Holz· 
kohlenein- und -Ausfuhr 623. - Holz
mehreinfuhr 586, 588. - Holzschwellen
ein- und -Ausfuhr 608. - Holzstoffein
und -Ausfuhr 607, 624. - Holzstoffindu. 
strie 607. - Holzverbrauch 628. - Holz
warenein: und -Ausfuhr 623. - Holz· 
zolle 806. - . Kammereivermogenswald 
364. -- Kreisgemeinden-Waldflache 15. -

Kronforste 15. - Landwirtschaftliche Be
triebe mit Forstland 289. - Laubholz
ein- und ·Ausfuhr 616, 619. - Laubholz
flache 28, 30. - Nadelholzflache 28, 30. 
- NuBbaumholzeinfuhr 618. - Nutz
holzein- und -Ausfuhr 611, 620, 626. -
Nutzholzinlandsel'zeugung 626. - Nutz
holzertl'ag 78. - Nutzholzprozent 78. -
Nutzholzverbrauch 629. - Papierholz
ein- und -Auafuhr 605, 624. - Papier
holzverbrauch 604. - Pl'ovinzialfOl'ste 
15. - Realgemeindewald 364. - Reichs. 
fiskus 15. - Reichsforstgesetzgebung 
186. - Reichsforstwirtschaftsrat 189. -
Reisigein- und -Ausfuhr 625. - Roh
einnahmen aus den Staatsforsten 448. -
Rohnutzholzein- und ·Ausfuhr 594 ff. -
Schiffsbauholzeinfuhr587, - Schnittholz
ein· und -Ausfuhl' 594, 598,600. - Schutz
waldgesetze 235. - Schwellenbedarf 585. 
- Spezialholzein- und ·Ausfuhr 597, 620. 
- Staatsanteilforste 15. - Staatsforste 
15. - Staatswaldprozent 6. - Staats
waldstatistik 450. - Statistik 12. -
Stiftungsforste 12, 15. - Verkehrsbezirke 
629. - Verluste an Waldflache 17. -
Tannenaltersklassen 35. - Waldflache 
6, 11, 13, 21. - Waldachutz 105. -
Walder del' Schutzgebiete 643. - Wirt
schaftsabkommcn 795. - Zellstoffindu
atrie 606. - Zelluloseein- und -Ausfuhr 
607, 624. 

Deutsche~.Zollgebiet 579. 
Deutsch-Osterreich, Holzer trag 664. - Holz

industrie 664. - Personaleinkommen
steuer 857. ~ Reichsforstgesetz 665. 
Verpfandung del' Staatsforsten 447. -
Waldflache 664. 

Deutsch·Ostafrika, Forstwirtschaft 646. -
Waldschutzverordnung 647. - Wald
typen 646. 

Deutsch-Siidwestafrika, FOl'stwirtschaft 648. 
- Waldzonen 648. 

Devastation 316. 
DiskontierungszinsfuB 583. 
Domanen 411. 
Domanenwaldungen, Rechtliche Stcllung 411. 
Donau·Mainkanal 833. 
Diingung 46. 
Durchfuhrverkehr 579. 

Ebermayer, Meteol'ologische Beobachtungen 
114, 126. - Wasserwirtschaft des Waldes 
135, 141. - Wohlfahrtswil'kungen des 
Waldes 114, 148. 

Edelmannsfreiheit, Begriff 152. 
Edelsitz, Begriff 152. 
Eiche, Altbestande 32. - Altersklassen 30, 

32. - Holzpreis 44, 94. - Nachzucht 32. 
- Nutzholzprozent 76. - Umtriebszeit 
32. 

Eichenschalwald 821. 
Eigentumsgenossenschaften 483. 
Eingesclirankte Waldgenossenschaften 488. 
Einfang 349. 
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Einforstung 5. 
Einkommen, Begriff 854. - Einkommen aus 

der Forstwirtschaft 856. 
Einkommensteuer 854. - Aussetzender Be

trieb 866. - Landesgesetzgebung (friihere) 
862. - Nachhaltsbetrieb 858. 

Eisenbahngiiterstatistik 629. 
Eisenbahnschwellen 608. - Tarifierung 851. 
Eisenbahntarifstaffelung 837. 
Eisenbahntarifierung 835. 
Eisenbahntransport 834. 
ElsaB-Lothringen, Aufforstung 26, 310. -

Ausgaben 98. - Beforsterungsbeitrage 
400. - Beforsterung der Gemeindewaldel' 
393. - Besitzstand 11. - Betriebsarten 
28. - Bewaldungsprozent 11, 13. -
Brennholzpreise 92. - Biirgerholz 360. -
Eichenbestande 32. - Einnahmen 447. -
Forstbetriebe 19. - Forstrechtsablosung 
515,523,530. - Forstpolizeigesetzgebung 
178. - Forststrafrecht 178. - Gemeinde
forstbetriebe 364. - Gemeindeforstflache 
364. - Grundsteuer 885. - Holzausfuhr 
636. - Holzbilanz 636. - Holzeinfuhr 
636. - Holzpreise 91. - Holzverbrauch 
636. - Jagdertrag 97. - Kalamitaten 70. 

Landwirtschaftliche Betriebe mit 
Forstland 291. - Laubholzflache 28. -
Nadelholzflache 28. - Nebennutzungs
ertrag 96. - Nutzholzertrag 75. - Nutz
holzpreise 92. - Nutzholzprozent 78. -
Rodung 293, 305. - Schutzwaldgesetz
gebung 246. - Staatswaldstatistik 450. 
- Steuerfreiheit von Neuaufforstungen 
888. - Tannenbestande 35. - Ubergangs
zollbestimmungen 794. - Waldflache 
11, 14. 

England, s. GroBbritannien. 
Engler, Wasserwirtschaft des Waldes 136, 

143. 
Erbexen 348. 
Erbschaftssteuer 875. 
Erde, Waldflache 8. 
Erganzungssteuer 873. 
Ertrag, Begriff 854. Steuerbarer 885. 
Ertragssteuer 883. 
Ertragstafel 68. 
Ertragswert 876. 
Estland, Waldflache 683. 
Etatsjahr 89. 
Europa, Bewaldungsprozent 6. - Holzbilanz 

575. - Staatswaldprozent 6. - Wald
flache 6, 7. - Waldflache je Einwohner 6. 

Exemte Gjiter 433. 

FaBgerberei 823. 
Feuchte Perioden 103. 
Feuerbord 641. 
Feuermachen im Wald 329. 
Fichte, Altersklassen 31. - Holzpreis 94. -

Umtriebszeit 34. 
Fichtenbestand, Luftfeuchtigkeit 125. -

Lufttemperatur 120. - Wasserwirtschaft
liche Bedeutung 136, 139, 140. 

FideikommiBforste, Buchenbestande 34. -
Eichenbestande 32. - Flache 280. -
Holzertrag 80, 82. - Laubholzanteil 29. 
- Nadelholzanteil 29. - Nutzholzertrag 
80. - Rechtliche SteHung 278. - Wesen 
278. 

Finanzvermogen 352. 
Finnland, Ausfuhr von ·beschlagenem Holz 

600. - Besitzstand 687. - Bewaldungs
prozent 6. - Forstgesetzgebung 688. -
Holzarten 688. - Holzausfuhr nach 
Deutschland 61.';. - Holzexport 691. -
Holzindustrie 691. - Holzproduktion 
689. - Nichtstaatswald 688. - Papier
holzatlsfuhr 605. - Rohholzausfuhr 591, 
595. - Schnittholzausfuhr 599. - Staats
wald 687. - Staatswaldprozent 6. -
Staatswaldstatistik 689. - Waldbrande 
574. - Waldbrandversicherung 573. -
Waldflache 6, 686. - Waldzustand 688. 

Fiskus, Begriff 152. 
.Floorings 698. 
FloBerei 832. 
FloBholzhandel 639. 
Flurbereinigung 482. 
Fob 831. 
Forst, Begriff 3. - Ethymologie 5. 
Forstbetrieb, Aligemeines 55. - Arbeitsauf-

wand 55. - Arbeitseinteilung 55. -
Begriff 18. - Erwerbslose 56. - Frauen 
56. - Jugendliche Arbeiter 56. - Lohn
system 57. - Manner 56. - Saison
arbeiter 56. - Standige Arbeiter 56. 
UnfalJe 55. - Unternehmer 57. 

Forstertragstaxe 552, 554. 
Forstgrundsteuer 883. 
Forsthoheit, Begriff 154. 
Forstig, Begriff 5. 
Forstinsekten, MaBnahmen gegen 328. 
Forstkrankenkassen 60. 
Forstliche Betriebslehre 2. 
Forstliche B9rufsorganisation 331. 
Forstlich-meteorologische Stationen 115 ff. 
Forstliche Produktionslehre 2. 
Forstordnung, Bayerische 153. - Begriff 

155. -Holzanweisung 161. - Holztaxen 
157. - Holzwucher 157. - Inhalt 156. 

Forstpolitik, Begriff 1. - Geschichtliches 2. 
- Inhalt 2. - Literatur 3. 

Forstpolizei, Begriff 2. - Hohere 164. -
Niedere 164. 

Forstrechte, Abfindungsmittel 526. - Ab
losung 514. - Bedeutung 536. - Be
griff 501. - Begriindung 508. - Ein
schrankung 509. - Eintragins Grundbuch 
506. - Entstehung 536. - ErmaBigung 
509. - Fixierung 511. - Geldabfindung 
533. - Geltendes Recht 501. - Land
abfindung 530. - Mitnutzungsrecht deR 
Waldeigentiimers 510. - Provok,ations
recht 525. - Rcchnungsverfahren bei der 
AbloBung 528. - ];teguJierung 508. -
Teilbarkeit 513. - Ubertragbarkeit 513. 
- Umwandlung509. - Verlegung511.
Vorteilswertsermittlung 525. - Wald
a bfindung 526. 
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Forstregal 154. Ganerben 348. 
Forstreservefond, Arten 471, 475. - Aus. Gebietsabtretungen, Verluste an Flache 17, 

gleichsfond 474.- Betriebsfond 471. - 83. - Verluste an Holzertrag 83. 
Erganzungsfond 474.- Geschichte 464. Gebirgswald, Wasserwirtschaftliche Bedeu· 
- Literatur 470. - Verbesserungsfond tung 139. 
473. GehOferschaften 477. 

Forstschutzorgane 329. Gemarkung 347. 
Forstservitut 501. Gemeindeforstbeamte 379. 
Forststatistische .Erhebungen 8, 9. Gemeindeforstbetriebe 364. 
Forsttagssatzungen 394. Gemeindenutzen 355. 
Forstwirt, der deutsche 334. Gemeindenutzungsrechte 356. 
Forstwirtschaft, Begriff 4. Gemeindevermtigen 352. 
Forstwirtschaftsjahr 89. Gemeindewald, Beftirstertmg 387. - Be· 
Forstwirtschaftsrat 331. ftirsterungsbeitrage 400. - Betriebsleiter 
Forstwissensch8.ft, Einteilung 2. 367,378. - Buchenbestande 34. - Eichen· 
Frachtsatzzeiger 836. bestande 32. - Erhaltung des Waldver· 
Frankreich, Aufforstungszwang 310. - Be· mtigens 366. - Finanzielle Bedeutung 

festigung des Gebirgsbodens 260. - 368. - Flache 24. - Geldreservefond 
Beftirsterungsbeitrage 401. ,--. Beftirste· 465. - Holzertrag 80, 82. - Kammerei· 
rung der Gemeindewalder 395. - Be· vermtigen 354.- Laubholz 29. - Nadel· 
rasungsgesetz 261. - Besitzarten 713. - holz 29. - Nutzholzertrag 80, 82. -
Betriebsarten 715. - Bewaldungsprozent Nutzholzprozent 83. - Oberaufsichtsrecht 
6, 712. - Biirgerholz 361. - Code fore· 367. - Staatsaufsicht 376. - Tannen· 
stier 204. - Diinenbindung 262. - Ent· bestande 35. - Technische Betriebsauf· 
waldung 108. - FaBdaubeneinfuhr 716. sicht 378. - Teilung 404. - Vermtigens. 
- It'lache der Waldrodungen 206. - aufsicht 377. - Verteilung der Nutzung 
Forstdienstorganisation 196, 198. - Forst· 369. 
polizeigesetzgebung 196. - Forststatistik Gemeindewaldgesetzgebung, Geschichte 369. 
7]2. - Gemeindl'abteilung 362. - Ge· GemeindewaldWirtschaft, Geschichte 347. -
meindeforstflache 365. - Gemeindewald. Literatur 347. 
teilung 409. - Gemeindewaldbeftirste· Gemeiner Wert 876. 
rung 714. - Gerbrindenausfuhr 717. - Generalhandel 579. 
Gruerierecht 203. - Harzausfuhr 717. - Genossenforste, Begriff 16. - Deutschrecht· 
Holzanfall 715. - Holzausfuhr 716. -I liche 363. - Holzertrag 80, 82. - Laub· 
Holzbedarf 718. - Holzbilanz 715. - holz 29. - Nadelholz 29. - Nutzholz· 
Holzeinfuhr 716. - Holzlieferung an die ertrag 80,82. - Wald1laehe 24. 
Marine 206. - Lage der Walder 42. - Gerbstoffextrakte 824. 
Landesaufforstung 262. - Meteorologi. Gerbstoffzoll 821. 
sche Stationen 118. - Mittelwaldbetrieb Gesamtausgaoen 97. 
715. - Niederschlagsmessungen 132. - Gesamteigenhandel 580. 
Nutzholzeinfuhr aus Deutschland 620. - Gesamteigentum347. 
Ordonnance 198. - Quart en reserve Gesamtwaldflache, Begriff 12. 
396. - Regime. forestier 201, 205. - Gespannschaft 57. 
Rodeverbot 203, 206. - Rodung 305. - Gotha, Aufforstungszwang 309. - Forst· 
Rodungsgenehmigung 206. - Schutz· polizeigesetzgebung 180. - Forstreserve· 
waldgesetzgebung 104, 259. - Sologne. fond 469. - Odlandaufforstung 316. -
aufforstung 266. - Sparviertel 396 .. - Privatwaldteilung 328. - RechtIiche 
Staatswaldflache (verkaufte) 429,432. - Stellung der Staatswaldungen 414. -
Staatswaldprozent 6. - Staatswaldver· Rodung 293, 304. - Schutzwald222. -
Mufe 427. - Staatswaldwert 52. - Schutzwaldkataster 225. - Technische 
Steuererleichterung bei Neuaufforstungen Betrlebsaufsicht iiber die Gemeinde. 
888. - Tiersrecht 203. - Triagerecht 203'1 walder 386. - Waldschutzgesetz 246, 479. 
- Waldbrandschaden571. - Waldbrand. - Waldverwiistungsverbot 318. - Wirt· 
versicherung 571. - Waldflache 6, 712. - schaftsplane 319. 
Waldgenossenschaften 492. - Wieder· Griechenland, Besitzstand 735. - Bewal· 
bewaldungsgesetz 260. - Wohlfahrtswir· dungsprozent 6. - Gesetzgebung 736. -
kungen des Waldes 108. - Zellulose· Holzarten 736. - Holzein· und ·Ausfuhr 
einfuhr 717. - Zolltarif 829. 737. - Staatswald 735. - Staatswald. 

Freie Wirtschaft 46. prozent 6. - Waldflache 6, 735. 
Freistift 161. GroBberlin, Dauerwaldvertrag 438. 
Fruchtwechselwirtschaft 46. GroBbritannien, Aufforstung 708. - Besitz· 

Gabholz 355, 357. 
Galizien, Holzwirtschaft 663. - Staatswald· 

verkaufe 427. 

stand 708. - Bewaldungsprozent 6. -
Grubenholzeinfuhr 710. - Holzeinfuhr 
710. - Holzpreise 711. - Holzverbrauch 
711. - Nutzholzeinfuhr aus Deutschland 
620. - Staatswald 6. - Waldflache 6, 707. 
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GroBschiffahrtsstraBe Rhein-Main·Donau 
833. 

GroBwaldbetrieb 277. 
Grubenholz 609. - Sortiml'nte 610. - Tarif 

848, 850. 
Grundbuchordnung 506. 
Grunddienstbarkeit 504. 
Grunderwerbssteuergesetz 875. 
Grundherr 161. 
Grundrente 40, 48. 
Grundsteuer 882. 
Grundsteuerkataster 883. 
Gutsfolge 282. 
GutsherrJichkeit 153. 
Guyana, Nutzholzer 718. 

Hackwaldwirtschaft 36. 
Haferschutzsaaten 36. 
Halbengebrauchswaldungen 477. 
Hamburg, Besitzstand n. - Bewaldungs. 

prozent 11, 13. - Holzertrag 78. -
Landwirtschaftliche Betriebe mit Forst· 
land 290. - Laubholzflache 28. - Nadel· 
holzflache 28. - Nutzholzprozent 78. _. 
Rodungsverbot 273. - Waldflache 11, 23. 

Hannover, Bodenpreise 51. 
Haubergsgenossenschaften 477. 
Haubergsordnung 478. 
Haubergswirtschaft 36. 
Hazzi 158, 163, 405, 418, 422. 
Heimgereide 348. 
Herzegowina, Waldflachc 6. 
Hessen, Allmendland 354, 360. - Auffor· 

stung 26, 309. - Beforsterung 392, 
402. - Besitzstand n. - Betriebsarten 
28. - Bewaldungsprozent 11, 13. -
Einnahmen 447. - Einkommensteuer 
870. - FideikommiBforste 28. - Flur· 
bereinigung 428. - Forstbetriebe 19, 21. 
- Forstbetriebsstock 470. - Forstord· 
nungen 177. - Forstpolizeigesetzgebung 
177. - Forstrechtsablosung 515, 523. -
Forstrechtsfixierung 511. - Forstschutz· 
organe 329. - Gemeindeforstbetriebe 364. 
- Gemeindeforstflache 364. - Grund· 
steuer 884, 887. - Holzertrag 78. -
Kommunalforstwarteien 392. - Land· 
wirtschaftliche Betriebe mit Forstlahd 
291: - Laubholzflache 28. - Losholz 
360. - Nadelholzflache 28. - Nachbar· 
recht 315. - Nutzholzprozent 78. -
Privatwald 177. - Privatwaldteilung 327. 
- Rechtliche Stellung del' Domanenwal· 
dungen 415. - Rodungsverbot 293, 304, 
306. - Selbstandige Gemarkungen 436. 
- Staatswaldstatistik 450. -- Waldo 
besitzerverband 335. - Waldflache 11, 
14, 22. - Waldgesetzentwurf 178. -
Waldvermogenswert 52. 

Hienheimer Forstordnung 159. 
Hinterbliebenen.Versicherung 61. 
Hobelware 642. 
Hochjagd, Landesherrliches Regal 153. 
Hofmark 152. 
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Holzaktie 486. 
Holzarbeiterverband 55. 
Holzarten, Altersklassen 30. - Flachenanteil 
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Jagdrecht 153. 
Jagdhoheit 1M. 
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Larche, Altersklassen 31. 
Larchenwald, wasserwirtschaftliche Bedeu· 

tung 136. 
Kalteperioden 103. Landbundorganisation 337. 
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Kammereivermogenswald 364, 368. Landesforstkammer 332. 
Kahlhiebsbeschrankung 323. Landeskulturedikt 182. 
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GemeindewaIder 384. - Waldflache 16. Load 699. 
-Waldverwiistungsverbot 318. ~ Lohnarbeit 53. 
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Marokko (franz.), Korkeiche 718. - Zeder 
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Holzein- und -Ausfuhr 728. - Nutzholz
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aus Staatsforsten 448. - Forstbetriebe 
19. - Forstrechte 523. - Forstrechts
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Holzausfuhr 663. - Ausfuhr von be
schlagenem Holz 600. - Brennholzein
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schaitsflii.che 482. - Waldschutzgericht 
237. - Waldschutzgesetz 183, 489, 491, 
499. - Waldweide 328. - Wirtschafts
fiihrer 322. 
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- Nutzholzprozent 83. - Sortierungs
vorschriften 329. - Tannenbestande 35. 
- Umforstung 313. - Verbot der Nacht-

arbeit 329. - Waldweide 328. - Wieder
aufforstungsgebot 300, 306. 
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mit Forstland 290. - Laubholzflii.che 
28. - Nadelholzflii.che 28. - Nutzholz-

57* 
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ertrag 78. - Reohtliche Stellung der 
Domanenforste 417. - Rodungsverbot 
293. - Staatswaldstatistik 450. - Waldo 
fIache 11, 22. 

ReuB j. L., Aufforstungszwang 310. - Be· 
sitzstalld 11. - Betriebsarten 28. -
Bewaldungsprozent 11. - FideikommiB. 
forste 280. - Forstrechte 523. - Forst
rechtsablosung 515. - Forstpolizeiges~tz
gebung 180. - Holzertrag 78. - Land
wirtschaftliche Betriebe mit Forstland 
290. - LaubholzfIache 28. - Nadelholz
flache 28. - Nutzholzertrag 78. - Nutz
holzprozent 78. - Rechtliche Stellung 
der Domanenforste 417. - Rodung 293, 
304. - Staatswaldstatistik 450. - Wald
flache 11, 22. 

Reutfelder 36. 
Rheinpfalz, Beforsterungsgebiihr 403. -

Forstpolizeirecht 172. - Forstrechte 509, 
511, 51l8. - Forstschutzorgane 329. -
GemeindezugehOrigkeit der WaIder 434. 
- Gemeindevermogen 357. - Holzein
und -Ausfuhr 633. - Holzverbrauch 633. 
- Kommunalforstwesen 389. - Nut
zungsrechte 357. - Rodung 293, 304. -
Waldweide 328. - Wirtschaftsplane 319. 

Rodungsverbot 300. 
ROderwaldbetrieb 36. 
Rodungsepoche 300. 
Roggenpreise 44, 45. 
Roheinnahme 85. 
Rohertrag 85. 
Rohstofftarif 848. 
Rotbuche, WasserWirtsohaftliche Bedeutung 

136, 138, 140. 
Rotholz 698. 
Rumiinien, Ausfuhrzoll 733. - Betriebsarten 

731. - Bewaldungsprozent 6. - Forst
gesetz 215. - Forstverwaltung 731. -
Gesetz iiber Errichtung einer Waldkasse 
215. _. Holzarren 731. - Holzausfuhr 
732. - Holzbilanz 732. - Neuaufforstung 
217. - Privatwalder der Freibauern 216. 
- Rodung 217. - Schutzwaldgesetzo 
gebung 272. - Staatswaldprozent 6. -
Staatswaldungen 731. - .Waldflache 6, 
730. - Waldweide 217. - Wiederauf
forstung 216. 

Rundholztarif 844. 
RuBland, Apanagewiilder 669. - Auffor

stungszwang 211. - Ausfuhr von be
schlagenem Holz nach Deutschland 600. 
- Ausgaben fiir Staatsforsten 671. -
Besitzstand 669. - Bewaldung nach Ge
bieten 668. - Bewaldungsprozent 6. -
Domiinenwalder 669. - Einnahme aus 
Staatsforsten 670. - Forstpolizeigesetz
gebung 210. - Forstschutzkomitee 212. 
- Gemeindewiilder 669. - Gesellschafts
waldungen 669. - Grubenholzausfuhr 
nach Deutschland 610. - Grundverfas
sung 666. - Handelswege 674. - Holz
arren 669. - Holzausfuhr 613, 616, 672, 
676. - Holzbeforderung 674. - Holz
einfuhr 674. - I;Iolzgewerbe 674. -

HolzhandeI 671. - Holzprod~tion 670. 
- HolzmaBe 671. - Holzwirtschaft im 
asiatischen RuBland 680. - Institutswal
dungen 669. - Murmanbahn 676. -
Niederschlagsmessungen 131. - Papier
holzausfuhr 673. - Papierholzausfuhr 
nach Deutschland 605. - Privatwaldun
gen 669. - Rodung 211. - Rohholzaus
fuhr nach Deutschland 591, 595. -
Schnittholzausfuhr 672. - Schnittholz
ausfuhr Mch Deutschland 599. - Schon
wald 270. - Schutzwald 269. - Staats
waldprozent 6. - Steuerfreiheit von 
Neuaufforstungen 888. - Waldbrande 
574. - Waldflache 6, 667. - Wald
schutzgesetz 210, 269, 671. - Waldver
teilung 667. - Waldverwiistungsverbot 
211. - WasserstraBen 675. - Zellulose
erzeugung 674. 

Saargebiet, Zollbestimmungen 795. 
Saatgutbeschaffung 343. 
Sachsen, Abnutzungssatz 71. - Auffor

stungsfahige Flache 25. - Ausgaben 98, 
101. - Besitzstand 11. - Betriebsarten 
28. - Betriebskosten 100. - Bewal
dungsprozent 11, 13. - Bodenertrags
werre 51. - Einnahmen aus Staatsforsten 
448. - Erganzungssteuer 874. - Fichten
bestande 35. - FideikommiBforste 280. -
Forstbetriebe 19. - Forstordnung 155, 
179. - Forstpolizeigesetzgebung 179. -
ForstreehtsablOsung 515, 521. - Ge
meindeforste 364. - Gemeindewaldtei
lung 407. - Grundsteuer 884. - Holzein
und -Ausfuhr 637. - Holzbezugsgebiete 
637. - Holzbilanz 637. - Holzertrag 
78. - Holzpreise 91. - Holzverbrauch 
636. - Jagdertrag 97. - Kalamitaten 
70. - Kiefernbestande 34. - Landwirt
schaftliche Betriebe mit Forstland 291. -
Laubholzflii.ehe 28. - Nachbarrecht 315. 
- Nadelholzflache 28. - Nebennutzungs
ertrag 96. - Nichtholzboden 12. - Nutz
holzprozent 75, 78. - Privatwaldwirt
schaft 293, 331. - Rechtliche Stellung 
der Staatswaldungen 414. - Selbstandige 
Gutsbezirke 435. - Staatswaldflache 23. 
- Staatswaldstatistik 450. - Staats
waldankiiufe 438. - Vermogensaufsicht 
iiber die Gemeindewalder 377. - Ver
waltungskosten 99. - Waldbesitzerver
band 335. - Waldflache 11, 14, 21. -
Waldwert 52. 

Sachsen-Altenburg, Betriebsarten 28. - Be
sitzstand 11. - Bewaldungsprozent 11. -
Einnahmen aus den Staa tsforsten 448. -
FideikommiBforste 280. - Forstrechte 
523. - Forstrechtsablosung 515. - Holz
ertrag 78. - Landwirtschaftliche Betriebe 
mit Forstland 290. - Laubholzflache 28. 
- Nadelholzflii.che 28. - Nutzholzpro
zent 78. - Rechtliche Stellung der Staats
waldungen 414. - Staatswaldstatistik 
450. - Technische Betriebsaufsicht iiber 
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die GemeindewiUder 386. - WaldtIiiche 
11, 22. 

Sachsen-Gotha, Forstrechte 523. - Forst
rechtsablosung 515. 

Sachsen-Koburg, Forstrechtsablosung 515. 
Sachsen-Koburg-Gotha, Besitzstand It -

Betriebsarten 28. - Bewaldungsprozent 
11. - Einnahmen aus den Staatsforsten 
448. - FideikommiBforste 280. - Holz
crtrag 78. - Landwirtschaftliche Be
triebe mit Forstland 290. - Laubholz
fliiche 28. - Nadelholzfliiche 28. - Nutz
holzprozent 78. - Staatswaldstatistik 
450. - Waldfliiche 11, 22. 

Sachsen-Meiningen, Aufforstungszwang 309. 
- B~forsterung der Gemeindewiilder 393. 
- B forsterungsge bUhr 402. - Besitzstand 
11. - Betriebsarten 28. - Bewaldungs
prozent 11, 13. - Einnahmen aus den 
Staatsforsten 448. - Fichtenbestiinde 
35. - FideikommiBforste 280. - Forst
betriebe 19. - Forstpolizeigesetzgebung 
180. - Forstrechtsablosung 515. -
Forstrechtsstand 523. - Gemeindeforste 
364. - Gesetz betreffend die Grund
stiickszusammenlegung 490. - Holzertrag 
78. - Landwirtschaftliche Betriebe mit 
Forstland 290. - Laubholzfliiche 28. -
Nadelholzfliiche 28. - Nutzholzprozent 
78. - Privatwaldteilung 327. - Recht
liche Stellung der Domiinenforste 417. -
Rodung 293, 306. - Schutzwaldgenossen
schaften 234. - Staatswaldstatistik 450. 
- Waldfliiche 11, 22. - Waldgenossen
schaften 479. 

Sachsen-Weimar, Aufforstungsfiihige Fliiche 
26. - Besitzstand 11. - Betriebsarten 
28. - Bewaldungsprozent 11. - Ein
kommensteuer 870. - Einnahme aUB den 
Staatsforsten 448. - FideikommiBforsten 
280. - Forstbetriebe 19. - Forstpolizei
gesetzgebung 180. - Forstrechtsablosung 
515. - Forstreservefond 467. - Ge
meindeforste 364. - Holzertrag 78. -
Landwirtschaftliche Betriebe mit Forst
land 290. - Laubholzflache 28. - Nadel
holzfliiche 28. - Nutzholzprozent 78. -
Rechtliche Stellung der Staatsforste 415. 
- Rodung 293, 306. -Staatswaldstati
stik 450. - Technische Betriebsaufsicht 
iiber die Gemeindewiilder 386. - Wald
fliiche 11, 22. 

Siikularisation 411. 
Sameneinfuhr 344. 
Samenklenganstalten, Kontrollvereinigung 

344. 
Samenprovenienz 342. 
Samenverschwendung 344. 
Schiilwaldwirtschaft 825. 
Schatullgut 411. 
Schaumburg-Lippe, Besitzstand 11. - Be

triebsarten 28. - Bewaldungsprozent 11. 
- FideikommiBforste 280. - Holzertrag 
78. - Landwirtschaftliche Betriebe mit 
Forstland 290. - Laubholzfliiche 28. '
Nadelholzfliiche 28. - Nutzholzprozent 

78. - Rechtliche Stellung der Domiinen
forste 417. - Rodungsverbot 293. -
Waldfliiche 11, 22. 

Schleifholztarif 848. 
Schlesien, Forstreservefond 466. 
Schleswig-Holstein, Aufforstungsgenossen-

schaften 486. 
Schmalware 640. 
Schnittholztarif 843. 
Schnittwarenhandel, Siiddeutschcr 639. 
SchOnbuchsordnung 172. 
Schonwald 223, 438. 
SchutzwaId, Abfuhrwege 235. - Ausschei

dung 224. - Begriff 221. - Beforsterung 
229. - Einschriinkung der freien Ver
fiigung 228. - Enteignung 233. - Er
haltung 227. - Kahihiebsverbot 228. -
Kataster 224. - Neuanlage 234. -
Rodungsverbot 227. - Riickkaufsrecht 
234. - Schutzwirkungen 222. - Streu
nutzung 229. - Weide 229. 

Schutzwaldeigenschaft, Feststellung dersel
ben 223. 

Schutzwaldgenossenschaften 234. 
Schutzwaldgesetzgebung 221. - Entschiidi

gungsfrage 230. - Systeme 224 ff. -
Zustiindigkeit 227. 

Schwarzburg-Rudolstadt, Aufforstungszwang 
310. - Beforsterung der Gemeindewalder 
393. - Besitzstand 11. - Betriebsarten 
28. - Bewaldungsprozent 11. - Ein
nahmen aus Staatsforsten 448. - Fidei
kommiBforste 280. - Forstpolizeigesetz
gebung 180. - Forstrechte 523. -
Forstrechtsablosung 515. - Holzertrag 
78. - Landwirtschaftliche Betriebe mit 
Forstland 290. - Laubholzflache 28. -
.NadelhoIzfIiiche 28. - NutzhoIzprozent 
78. - Privatwaldteilung 328. - Recht
liche Stellung der Domiinenforste 416. -
Rodung 293, 306. - Staatswaldstatistik 
450. - Waldfliiche 11, 22. 

Schwarz burg -Sondershausen, Aufforstungs. 
zwang 309. - Betriebsarten 28. - Be
sitzstand 11. - Bewaldungsprozent 11, 
13. - Einnahmen aus den Staatsforsten 
448. - FideikommiBforste 280. - Forst
polizeigesetzgebung 180. - Forstrechtc 
523. - Fgrstrechtsablosung 515. - Holz
ertrag 78. - Landwirtschaftliche Be
triebe mit Forstland 290. - Laubholz
fliiche 28. - Nadelholzflache 28. - Nutz
holzprozent 78. - Privatwaldteilung 328. 
- Rechtliche Stellung der Staatswal
dungen 415. - Rodung 293. - Staats
waldstatistik 450. - Technische Betriebs
aufsicht iiber die Gemeindewiilder 386. -
Waldfliiche 11, 22. - Wirtschaftsplanc 
319. 

Schweden, Ausfuhr von beBchlagenem Holz 
nach Deutschland 600. - Besitzstand 
694. - Be'waldungsprozent 6. - Dimen
sionsgesetz 213. - Forstpolizeigesetz
gebung 212. - Geschichte der Holzaus
fuhr 700. - Gesamtholzausfuhr 704. -
Holzabstockungsvertriige 213. - Holz-
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arten 696. - Ho1zausfuhr 699. - Ho1z
ausfuhr nach Deutschland (in IWhholz 
ausgedriickt) 614, 616. - Holzeinfuhr 
703. - Holzindustrie 697. - Holzkohlen
verbrauch 704. - Holzhandelspreise 699. 
- Holzproduktion 697. - Holzschliff
ausfuhI' 703. - Holzstoffindustrie 703. -
Holzverbrauch 697. -' Landbenutzung 
695. - Meteorologische Station 119. -
Niederschlagsmessungen 131. - Papier
holzausfuhr nach Deutschland 605. -
Privatforsten 212. - Papierholzverbrauch 
703. - IWhholzausfuhr nach Deutsch
land 596. - Schnittholzausfuhr 673. -
Schnittholzausfuhr nach Deutschland 599. 
- Schutzwaldgesetzgebung 271. - Sorti
mente 698. - Staatswaldprozent 6. -
Teergewinnung704. - Vegetationsgebiete 
696. - Verwahrlosungsgesetz 213. -
Waldschutzkomitee 212. - Waldbrand
versicherung 572. - Waldflache 6, 694. -
Waldpflegekommission 213. - Zellulose
ausfuhr 703. - Zelluloseindustrie 703. -
Ziindholzerausfuhr 703. 

Schweiz, .A,Ilmendwesen 361. - Auffor
stungszwang 310. - Aufsicht iiber die 
GemeindewaIder 387. ~ Besitzstand 719. 
- Betriebsarten 720. - Bewaldungspro
zent 6. - Biirgernutzen 361. - Eid
genossisches Forstgebiet. 194. - Forst
betriebe 720. - Forstkreise 195. - Forst
polizeigesetzgebung 193, 256. - Forst
rechtsablosung 525. - Forstreservefond 
466. - Forstverein 193. - Gemeinde
waldteilung 407, 409. - Hagelstatistik 
134_ - Holzarten 720. - Holzbilanz 722. 
- Holzein- und -Ausfuhr 721. - Holz
ertrag 720. - Holzkohleneinfuhr 722. -
HolzvCI'brauch 723. - Korporations
nutzen 361. - Meteorologische Stationen 
117. - Nachbarrecht 316. - Nutzholz
einfuhr aus Deutschland 620. - IWdung 
305. - Schutzwaldbegriff 257. - Schutz
waldflii.che 259. - Schutzwaldgenossen
schaften 234. - Schutzwaldgesetzgebung 
256. - Schutzwaldkataster 225. - Staats
waldprozent 6. - Wii.hlbarkeit der Forst
beamten 196. - Waldflii.che 6, 719. -
Waldgenossenschaften 492_ - Wald
schutz 105. - Weidwaldungen 195. -
Wytweiden 195. - Zolltarif 829. 

Serbien, Bewaldungsprozent 6. - Staats
wald 734. - Staatswaldprozent 6. -
Schutzwaldgesetzgebung 273. - Wald
nache 6, 734. 

Servitut 503. 
Siam, Teakholzwald 777. - Teakholzausfuhr 

778. 
Sibirien, Bewaldungsprozent 679. - Holz

arten 679. - Waldflache 679. 
Skantlings 689. 
Slovenien, Besitzstand 735. -' Betriebsarten 

735. - Waldflache 735. 
Smithsches Wirtschaftssystem 418. 
Solothurn, Waldreservefond 465. 
SozilJ,lisierung der Holzwirtschaft 440,. 446. 

Sozialisierung der Privatwalder 439. -
Griinde gegen die S. 441. . 

Spaltbretter 641. 
Spanien, Besitzstand 726. - Bewaldungs

prozent 6. - Forstpolizeigesetzgebung 
218. - Holzein- und -Ausfuhr 726. -
Katalogisierte WaIder 219. - Schutz
waldgesetzgebung 273. - Schutzwald
genossenschaften 273. - Staatswaldpro
zent 6. - Vegetationszonen 726. -
Waldflii.che 6, 725. - Wiederaufforstungs
gesetz 219. 

Sparren 698. 
Spezialhandel 580. 
Spezialtarife 849. 
Staatsanteilforste, Holzertrag 80, 82. -

Nadelholzanteil29. - Laubholzanteil 29. 
Staatsfors~betrieb, Bedeutung 437. 
StaatswaId, Abnutzungssii.tze 71. - Ankii.ufe 

438. - Anteil der Ebene und Gebirge 42. 
- Antrag Torring 454. - Ausgaben 86. 
- Betriebsergebnisse 69. - Betriebsun-
falle 55. - Buchenaltersklassen 33. -
Finanzielle Bedeutung 447. - Eichen
altersklassen 32. - EinnahmeiiberschuB 
86. - Etatsjahr 89. - Fichtenalters
klassen 35. - Forstwirtschaftsjahr 89. -
Geldreservefond 467. - Gemeindezuge
hiirigkeit 433. - Holzarten 30. - Holz
durchschnittspreise 91. - Holzertrag 80, 
82. - Kalamitaten 70. - Kiefernalters
klassen 34. - Laubholzanteil 29. -
Leistungsfahigkeit 449. - Lohnsystem 
57. - Nadelholzanteil 29. - Nutzholz
prozent 76. - Rechnungsjahr 89. -
Rechtliche Stellimg 411. - Reineinnahme 
449. - IWheinnahme 86, 448. - Saat
gutsbeschaffung 343. - V'berschuB 101. 
Verau13erlichk;eit 417. - Verkii.ufe 418. -
Verwaltungskosten 98. - Verzinsungs
prozent 449. - Waldflache 22, 438. 

Staatswaldbesitz, Griinde dafiir und dagegen 
436, 437. 

Staatswaldeigentum, Entstehung 410. 
Staatswaldwirtschaft, Aufgaben 461. - Ein

heitsumtrieb 462. - Privatwirtschaft
liches Prinzip 461. - Rentabilitat 450. -
Starkholzzucht 462_ 

Staffeltarifsystem 837. 
Stammbretter 642. 
Stammgutswaldung 286. 
Stammholztarif 841. 
Standortsgiite 68. 
Stapelfaser 605. 
Statistik; des Warenverkehrs 579. 
Statistische Gebiihr 579. 
Statistische Grundlagen des Holzhandels 579. 
Statistisches Warenverzeichnis 579. 
Steuergesetzgebung 853. 
Steuerprogression 867. 
Streurechte 543. 
Stiftungsforste, Eichenbestande 32. - Holz

ertrag 80, 82. - Laubholzanteil 29. -
Nadelholzanteil 29. - Waldflache 24. 

Stockholz 73. 
Streckensatz 836. 
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Stiicklohn 57. 
Stumpenbretter 641. 
Siidamerika, Holzbilanz 576. - Waldflache 8. 
Siidbayern, Holzbilanz 633. - Holzverbrauch 

633. 
Siiddeutschland, Privatwaldwirtschaft 294, 

296. 
Siidsee-Schutzgebiete, Forstwirtschaft 650. 
Sulfatzellulose 602. 
Sulfitzellstoff 602. 
Sulzbach, Forstordnung 160. 

Taglohn 57. 
Tanne, Altersklassen 31, 35. 
Teakholz 772, 774, 777. 
Technische Betriebsaufsicht iiber die Ge-

meindewaldungen 386. 
Teuerungszuwachs 66. 
Textilose 604. 
v. Thiinen, Bodentheorie 43. 
Thiiringen, Forstlich-meteorologische Station 

116. - Forstordnungen 156. - Forst
polizeigesetzgebung 180. - Waldbesitzer
verband 335. - Waldflache 16. 

Timmer 698. 
Tirol, Befiirsterung der Gemeindewalder 393. 

- Forsttagssatzungen 394. - Gemeinde
waldnutzung 361. - Gemeindewaldtei
lung 409. - Kahlhiebsbeschrankung 326. 
Privatwaldteilung 328. - Waldschutz 105. 

Tochterdorf 348. 
Togo, Forstwirtschaft 649. 
Tonnenkilometer 836. 
Torfmoore 27. 
Transitlager 820. 
Transitverkehr 587. 
Transportkosten 43. 
Travancore, Schutzwaldgesetzgebung 275. 
Trift 832. 
Trockenbecken 129. 
Trockenperioden 103. 
Truppeniibungsplatze auf ehemaligem Wald

boden 438. 
Tschechoslowakei, Waldflache 666. 
Tiirkei, Besitzstand 739. - Bewaldungspro

zent 6. - Eigentumsverhaltnisse 738. -
Forstgeslltz 741. - Holzarten 739. -
Staatswaldprozent 6. - Waldeigentums
recht 740. - Waldflache 6, 737. 

~bergangsgenossenschaften 483. 
Uberhaltbetrieb 46. 
Uberschu.B 100. 
Uberschwemmungen 144, 146. 
Ukraine, Besitzstand 684. - Handelsbezie

hungen zu Deutschland 686. - Holz
arten 685. - Holzexport 685. - Wald
flache 684. 

Umforstung 313. 
Umrechnungsfaktoren 581. 
Umtriebszeit 62. 
Unfallversicherung 61. 
Ungarn, Befiirsterung 323. - Befiirsterung 

der Gemeindewaldungen 394. - Bewal-

dungsprozent 6. - Compossessorate 488. 
- Deliblataufforstung 256. - Flug
sandboden 48. - Forstpolizcigesetzge
bung 192. - Forstrechte 525. - Grund
steuer 885. - Holz- und Betriebsarten 
656. - J urisdiktionen 655. - Lage der 
Walder 42. - Landesforstverein 657. -
Relativer Waldboden 48. - Rodung 304. 
- Schutzwald 48, 222. - Schutzwald
genossenschaften 255. - Schutzwald
nache 256. ~~ Schutzwaldkatastcr 225. -
Staatswald'prozent 6. - Waldbaugenos
senschaften 488. - Waldbesitzarten 655. 
- Waldflache 6, 654, 665. - Waldstand
ortsverhaltnisse 655. 

Unterbau 46. 
Unterfranken, Befiirsterungsgebiihr 404. 
Unterstiitzungskassen 60. 
Urbargut 161. 
Urwald, Begriff 4. 

Valuta 583. 
Veredlungsverkehr 820. 
Vereinigte Staaten, Ausfuhr von beschla

genem Holz nach Deutschland 600. -
Besitzstand 745. - Bewaldungsziffer 744. 
- Ertragsfahigkeit des Bodens 764. -
Flachenma.Be 742. ~ Forstdienst 749. 
Forstgesetzgebung 745. Forstlich
meteorologische Untersuchungen 119. -
Forstpolitik 747. - Gelbkiefer 750, 760. 
- Holzarten 760. - Holzartenverbrei
tung 749. - Holzausfuhr 762. - Holz
bilanz 576, 763. - Holzeinfuhr 762. -
Holzma.Be 742. - Holzpreisbewegung 
761. - Holzverbrauch 765. - Holzver
schwendung 765. - Laubhiilzer 754. -
Nadelhiilzer 750. - Nationalforste 745. -
Nationalparke 746. - Nutzholzvorrat 
763. -- Panamakanal 764. - Papierholz
verbrauch 758. - Privatwald 747. -
Rohholzausbeute 757. - Sagebetriebe 
758. - Schnittholzausfuhr 673. - Schnitt
holzausfuhr nach Deutschland 599. -
Schnittwarenerzeugung 756, 759. 
Schnittwarenpreis 761. - Staatswalder 
747. - Waldbrande 766. - Waldflache 
8, 742. - Waldschutz 748. - Waldver
teilung 742. 

Vereinszollgesetz 788. 
Verluste an Waldflache 17, 18. 
Vermiigensaufsicht iiber die Gemeindewalder 

378. 
Vermiigenssteuer 873. - Aussetzender Be

trieb 881. - Landesgesetzgebung (frii
here) 874. 

Versichcrung 59 ff. 
Versicherungsamt 60. 
Versicherungstrager 61. 
Verstaatlichung der Privatwalder 439. 
Verteilung von Wald und Feld 301. 
Verwaltungskosten 98. 
Verwaltungsvermiigen 352. 
Verzinsung 65. 
Verzollungsma.Bstab 804. 
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Vincolo forestale 267. 
Viskose 604. 
Vogtei 350. 
Volle Wirtschaftsgenossenschaft 491. 
Vorarlberg, Beforsterung der GemeindewaI· 

der 393. 
VorratsiiberschuB 64. 

Wahlbretter 698. 
Wald, Bedeutung bei Epid~mien 149. -

Befestigung des Bodens 141. - Begriff 3. 
- Diinenbindung 147. - Ethische Be· 
deut)IDg 150. - Fernwirkung 122. -:
Flugsandbindung 147. - Grundwasser· 
stand 141. - Hagelbildung 133. -
Hygienische Bedeutung 150. - Luft· 
feuchtigkeit 124. - Lufttemperatur 119ff. 
- Mechanische Wirkungen 147. - Nie· 
derschlage 126 ff. - Niederschlagsaus. 
gleich 133. - Regenhaufigkeit 131. -
Sickerwassermenge 140. - Temperatur. 
schwankung 121. - Verhinderung von 
Lawinenbildung 148. - Verhinderung von 
Muren 147. - Verhinderung von Hoch· 
wasser 143. - Wasserwirtschaftliche Be· 
deutung 134. - Wasserbilanz 134. 

Waldarbeiter, Ansiedlung 58. - Beschafti· 
gungsort 60. - ·Betriebssitz 60. - Lite· 
ratur 52. - Organisationen 58. - Woh. 
nungsbeschaffung 58. 

WaldbaugehOssenschaft Rathberg in Weg. 
scheid 487. 

Waldbauvereine 345, 489. 
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Lehrbuch 
der Waldwertrechnung 

und Forststatik 
Von 

Dr. Max Endres 
o. o. Professor an der Universitat MUnchen 

Dr itt e, erweiterte Auflage. Mit 7 Textfiguren. 

1919. Gebunden Preis M. 20.-

Aus den zahlreichen Besprechungen: 

Ein Buch, weit bekannt und benutzt in d'lr forstlichen Welt. Aber auch fur 
aile, die irgendeine forstliche Rentabilitatsrechnung aufstellen wollen oder sich fUr die 
Waldwirtschaft nach deren finanzieller Seite interessieren, gibt es kein besseres Werk. 
Es erklltrt - fiir den Laien besonders wichtig - alle Begriffe, die in Frage kommen. 
Reiche Beispiele, rechnerisch ganz du~chgefiihrt, erhOhen den praktischen Wert. Die 
mathematischen Grundlagen werden eingehend besprochen und aile Formeln abgeleitet, 
um jeden Zweifel von vornherein auszuschlieBen. Ein langes Kapitel ist der viel
umstrittenen Frage eines eigenen forstlichen ZinsfuBes gewidmet, der naturgemltB bei 
der Llinge der forstlichen Produktionszeit fur die errechneten Werte von einschneidender 
Bedeutung ist. Die forststatik (Rentabilitlitsrechnung) ist im 2. Teil des Werkes ent
wickelt. Hier findet sich die Lehre vom Weiserprozent als dem MaBstab fur die 
Rentabilitat der ganzen Wirtschaft. 

Monatsschrift ,,0 er d eu t s ch e W a I d", 7/1922. 

Die Forsteinrichtung. Ein GrundriB zu Vorlesungen und ein Leitfaden fUr 
Praktikllr. Von Geh. Forstrat Prof. Dr. H. Martin. D ri t t e, erweiterte Auflage. 
~Iit 11 Tafeln. 1910. Preis M. 9.-

Leitfadcn ffir den Waldbau. Von W. Weise, PreuBischer Oberforst
meister, Forstakademie-Direktor a. D. Vierte Auflage. 1911. 

Gebunden Preis M. 4.-
-------------------""~-""-----"---" 

Dauerwaldwirtschaft. Von Dr. A. Moller, Oberforstmeister und Professor. 
Z wei t e Auflage. 1921. Preis M. 12.-

Die Waldstreu und ihre Bedeutung fur Boden und Waldo Von 
Professor Dr. E. Ramann, Munchen. Nach dem gegenwartigen Stande der Wissen
schaft und eigenen Untersuchungen dargestellt. 1890. Preis M. 2.-

Hierzu Teuerungszuschlltge 
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Die Forsterbewegung. 
1922. 

Von F. Erdmann, Forstmeister zu Neubmchhausen. 
Preis M. 25.-

Dcr Dauerwaldgedanke. Sein Sinn und seine Bedeutung. Von Professor 
Dr. Alfred Moller, PreuB. Oberforstmeister und Direktor der Forstakademie zu 
Eberswalde. 1922. Preis M. 54.- j gebunden M. 78.-

Handbuch der ForstverwaltungsJrnnde. Von Dr. Adam Schwappach, 
Forstmeister, Prof. a. d. Forstakademie Eberswalde. 1884. Preis M. 5.-

Die Berechnung des Waldkapitals und ihr Ein1l.ul3 auf die Forst. 
wirtschaft in Theorie und Praxis. Von Dr. Th. Glaser, Forstamtsassessor. Mit 
2 Textfiguren. 1912. Preis M. 4.-

Die Aufforstung landwirtschaftlich minderwertigen 
Bodens. Eine Untersuchung tlber die Zweckmll.Bigkeit der Aufforstung minder· 
wertig oder ungiinstig gelegener land~irtschaftlich benutzter Flll.chen mit beson· 
derer Berucksichtigung des Kleinbesitzes. Von Dr. K. J. Moller. 1908. 

Preis M. 2.80 

Die forstliche Bestandesgrfindung. Eiu Lehr· und Handbuch fur 
Unterricht und Prans. Auf neuzeitlichen Grundlagen bearbeitet von Hermann 
Rena, Ober£orstrat. Mit 64 Textfiguren. 1907. Preis M. 8.-

Technologie der Holzverkohlung unter besonderer Berftcksichtigung 
der Herstellung von sll.mtlichen HaIb· und Ganzfabrikaten aus den Erstlings. 
destillaten. Von Direktor M. KIaI' , Vorstand der Aktiengesellschaft Chemische 
Werke Henke & Baertling (Holzdestillationsanlagen).Unverll.nderter Neudruck der 
zweiten, vermehrten und verbesserten Auflage. Mit 49 Textfiguren. 1921. 

Preis M. 86.- j gebunden M. 94.-

Das Holz als Baustoff, sein Wachstum und seine Anwendung zu Bau· 
verbll.nden. Den Bau· und Forstleuten gewidmet. Von Professor Gustav Lang, 
Geh. Regierungsrat. Mit zahlreichen Bildem aus dem Bauingenieurlaboratorium 
und 2 Beilagen. 1915. (C. W. Kreidel's Verlag in Berlin.) Preis M. 10.-

Zeitschrift ffir Forst- und Jagdwesen. Zugleich Organ ftlr forst· 
Hches Versuchswesen. Herausgegeben von Professor Dr. A. Moller, Preul3ischer 
Oberforstmeister und Direktor der Forstakademie zu Eberswalde. Seit 1869. Er· 
scheint monatlich. Halbjlthrlich Preis M. 120.-

Hierzu Teuemngszuschlll.ge 
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