
Die Forstliche Statik 
Ein Handbuch fur leitende und ausfuhrende F orstwirte 

sowie zum Studium und Unterricht 

Von 

Dr. H. Martin 
Geheimer Foratrat. Professor an der Foratakademie Tharand~ 

Zweite Auflage 

Mit 8 Textabbildungen 

Berlin 
Verlag von Julius Springer 

1918 



ISBN-13: 978-3-642-90077-8 e-ISBN-13: 978-3-642-91934-3 
DOl: 10.1007/978-3-642-91934-3 

Aile Reohte, insbesond6l'e das der 'Obersetzung in fremde Sprachen, 
vorbehalten. 

Copyright 1918 by Julius Springer in Berlin. 



Der Forstakademie Tharandt 

beim Rlickblick auf ihre lOOjahrige Wirksamkeit 

gewidmet vom 

Verfasser 



Vorwort. 

Die erste Auflage der vorHegenden Schrift war in zwei Bande ge
teilt, von denen der erste im Jahre 1905 - der zweite 1911 erschienen 
ist. Die ungleichzeitige Entstehung und die ungleichmaBige Behandlung 
einzelner Teile Hellen eine neue Bearbeitung der ganzen Schrift wiin
schenswert erscheinen. Es war meine Absicht, eine solche der Forst
akademie Tharandt zu ihrer Hundertjahrfeier (Juni 1916) zu widmen. 
Der Krieg machte jedoch diesen, wie so manchen anderen literarischen 
Arbeitsplan, Zu nichte. Die Schrift wurde auch jetzt noch nicht das 
Licht der Welt erblicken, wenn nicht im September d. J. eine Broschure 
von H. Honlinger erschienen ware, die den Titel fiihrt: "Die Tha
randter Forstakademie als Hemmschuh fur den Fortschritt (der end
gultige Niederbruch der Bodenreinertragslehre)". Hiergegen glaubte ich, 
soweit dabei meine Person in Frage kommt, nichts Besseres tun zu 
konnen, als diese der Forstakademie Tharandt gewidmete Schrift zu 
veroffentlichen und die Beurteilung, ob die darin niedergelegten Arbeiten 
einen Hemmschuh des Fortschritts bedeuten, den sachkundigen Fach
genossen zu uberlassen. 

"DaB man in jeder Art von Wirtschaft die Ertrage und Produk 
tionskosten gegeneinander abwagen mull, ist so selbstverstandlich, daB 
eine besondere Begriindung hierfur nicht erforderlich ist. Gleichwohl hat 
die forstliche Statik, welche diese Abwagung vornehmen solI, seither 
in der praktischen Betriebsfiihrung wenig Anwendung gefunden." Diese 
W orte, mit denen ich vor 12 Jahren die erste Auflage meiner Statik 
einleitete, konnen auch an die Spitze der vorliegenden zweiten gestellt 
werden. 

Das okonomische Prinzip, welches allen Teilen des Buchs zu
grunde liegt, ist auf den Reinertrag des Bodens gerichtet. Wie der 
Boden in physischer Beziehung, durch seine chemischen und physikali
schen Eigenschaften, die dauernde Grundlage der Forstwirtschaft ist 
und seine Erhaltung in gutem Zustand die allgemeinste Forderung bei 
allen technischen Mallnahmen bildet, so mussen auch die okonomischen 
Fragen der Forstwirtschaft zum Boden in Beziehung gesetzt werden. 



VI Vorwort. 

Was die Methode der Behandlung des Stoffes betrifft, so ging 
mein Bestreben (noch mehr als in friiheren Arbeiten) dahin, die forst
Jiche Statik mit der Praxis, der die wissenschaftliche Arbeit dienen soIl, 
in Verbindung zu bringen. DaB dies auf dem meist beschrittenen Wege, 
mit den von der Waldwertrechnung abgeleiteten Mitteln, oft nicht mit 
Erfoig geschehen kann, ist jedem, der mit dem wirklichen Leben in Ver
bindung steht, bekannt. Eine mathematische Methode, welche die wirt
schaft.lichen Aufgaben nach der Art von Gleichungen mit einer oder 
mehreren Unbekannten behandeIt, ist in der Forstwirtschaft ebenso
wenig durchfiihrbar, als in anderen Wirtschaftszweigen. Die wichtigste 
Aufgabe der Statik erblicke ich darin, daB ein Urten dariiber abgegeben 
wird, ob gewisse MaBnahmen der Betriebsfiihrung (Wahl der Holz- und 
Betriebsart, Bestimmung der Grade der Bestandesdichte, Wahl der 
Umtriebszeit u. a.) einen positiven oder negativen EinfluB auf den 
Bodenreinertrag ausiiben. Auch in der so vereinfachten Fassung bietet 
eine Durchfiihrung jener Aufgaben, namentlich auch die Beschaffung des 
erforderlichen grundlegenden Materials, besondere Schwierigkeiten, die 
es verursachen, daB die Ergebnisse statischer Untersuchungen oft.nicht 
mit der wiinschenswerten Bestimmtheit zutage treten und daB ihnen 
haufig nur zeitlich und ortlieh beschrankte Giiltigkeit zugestanden 
werden kann. 

Solange der Weltkrieg die Gedanken aller Vaterlandsfreunde be
herrscht, hat die Forstwirtschaft ganz andere, dringendere Aufgaben 
zu erfiillen, als statische Untersuchungen und Anwendungen. In der 
nachsten Zeit wird deshalb die forstliche Statik gegen die durch den 
Krieg bestimmte Gestaltung der Betriebsfiihrung zuriickzutreten haben. 
Allein wir hoHen, daB uns in nicht zu £e~er Zeit ein die Erstarkung 
un seres Vaterlandes sichernder Friede zuteil werde. Dann wird sich 
das jetzt zUriickgehaltene wirtschaftliche Leben in allen seinen Zweigen 
neu entfa.lten; dann wird aueh die forstliche Statik in Lehre und Praxis 
die. fur gebiihrende Anwendung find en. 

Trotz der Erschwerung der Horstellung von Druckschriften ilat der 
Herr Verleger die Fertigstellung des Buches tunlichst beschleunigt. 
wofiir ihm an dieser Stelle besonderer Dank ausgesprochen sei. 

Tharandt, im November 1917. 

H. Martin. 
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Einleitung. 
1. Begritf. Statik hei13t die Lehre vom Gleichgewicht. In 

der Physik behandelt die Statik die GeSetze des Gleichgewichts der 
Krafte, in del' Landwirtschaft die chemischen Beziehungen zwischen 
del' ErschOpfung des Bodens dnrch die Ernten nnd dem Ersatz del' 
Bodenkraft dnrch Diingung. In der fol'stlichen Statik werden die 
El'zeugungskosten und ihre Erfolge in Vergleich gestellt. Die Er
zeugungskosten bestehen in dem Aufwand von Arbeit, Kapital und 
Boden; der Erfolg ist der Ertrag. 

Auch als die Kunst des Abwagens kann die Statik definiert werden. 
In diesem Sinne findet sie in der fol'stlichen Praxis am meisten All
wendung. Ein Abwagen braucht nicht immer in der Form der Rech
nung zu erfolgen, sondern kal1l1 auch im Wege eilles wirtschaftlichen 
Gutachtens bewirkt werden. Da eine vollstandige Wiirdigung del' 
Produktionskosten einen moglichst hohen Bodenreinertrag zur Folge 
hat, so wird die Bezeichnung Bodenreinertragswirtschaft in gleichem Sinne 
wie forstliche Statik gebraucht. 

2. Einteilung. Bei der Behandlung der forstlichen Statik sind 
die allgemeinen Gl'undlagen und Methoden von ihrel' Anwendung auf 
bestimmte Wil'tschaftsmaBnahmen zu trennen. Die allgemeinen Grund
lagen erstl'ecken sich auf das Zustandekommen des fol'stlichen El'trags 
dnrch den Massen- und Wertzuwachs, auf die Wirktmg der Pl'oduktions
faktoren: Arbeit, Kapital und Boden, und auf die Art der Vergleichung 
der Produktionskosten mit den ihnen entspl'echenden El'tragen. 

Anwendungen der fol'stlichen Statik werden, sofern es sich urn 
den bleibenden forstlichen Betrieb, nicht um Verau13erungen usw. handelt, 
hauptsachlich im Waldbau und in der Forsteinrichtung gemacht. Die 
hierhel' gehOrigen Aufgaben betreffen: die Wahl zwischen der land
und forstwirtschaftlichen Benutzung des Bodens, die Wahl der Holz
art, der Betriebsart, der Bestandesbegriindullg, der Bestandesdichte 
(Durchforstungs- und Lichtungsbetrieb) und die Feststellung del' Um
triebszeit. 

3. Zur Geschichte der forstlichen Statik. Die forstliche Statik 
ist, wie aIle Zweige des Forstwesens, einel'seits dul'ch die Litel'atnr, 

Martin, Forst!. Statik. 2. Auf!. 1 
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andererseits durch die Praxis ausgebildet worden. Die auf sie beziig
lichen Schriften sind zum groBten Teile von Forstwirten verfaBt; abel' 
auch Landwirte und NationalOkonomen kommen in Betracht. AuBel' 
den Fiihrern der praktischen Wirtschaft haben sich auch die Vertreter 
des Forsteinrichtungs- und Versuchswesens mit del' Statik zu be
schaftigen. 

a) Forstliche Literatur. Als del' literarische Beg~iinder der 
forstlichen Statik als eines besonderen Zweiges der Forstwirtschaft 
ist Hundeshagen zu bezeichnen 1). Die friiheren Vertreter del' Forst
wirtschaft (G. L. Hartig, H. Cotta u. a.) haben die betreffenden Fragen 
nur ganz allgemein und ohne hinlangliche Wiirdigung der Produktions
kosten behandelt. Hundeshagen nahm in seiner "Enzyklopadie der 
Forstwissenschaft" die in der ersten Ausbildung begriffene Statik als 
wesentlichen Teil der forstlichen Gewerbslehre auf, die auBerdem den 
Wirtschafts bestand (Vermessung, Wirtschaftszustand und Sta tistik), 
die Wirtschaftssysteme, die Forstabschatzung und Forsthaushaltungs
kunde zum Inhalt haben sollte. Die Statik wurde von Hundeshagen 
als das "alIgemein Bestimmbare in den Beziehungen zwischen Produk
tionskosten und Ertrag" bezeichnet; ferner als "Inbegriff der den Er
trag bestimmenden endlichen Ursachen", oder auch (was von seinen 

1) Die der Statik eigentiimlichen, auf die Wiirdigung der Produktionskosten 
gerichteten Gedanken sind aber schon friiher ausgesprochen und begriindet worden. 
Hervorzuheben ist insbesondere eine im 4. Band von Stahls Forstmagazin (1764) 
enthaltene Abhandlung: "Kurzer systematischer AbriB der praktischen Forst
wissenschaft", worin der Verfasser, H.D. vonZanthier, die Ertrage verschiedener 
Holzarten (Eiche, Buche, Fichte) und Umtriebszeiten miteinander vergleicht und 
hierbei die Zinsen der friiher eingehenden Ertrage in Rechnung stellt. - 1m 7. Bande 
von Mosers Forstarchiv(1790) wird die Hiebsreife der Tanne unter Forderung der 
Verzinsung ihres Kapitalwertes begriindet. - 1m 2. Bande der Zeitschrift Diana 
(1801) erschien eine Abhandlung des Forstkommissars Moser: "Ideen zur Ver
besserung der Taxationsmethoden", in welcher der 80 jahrige und 120 jahrige 
Umtrieb in bezug auf Masse und Ertrag verglichen werden. Der Verfasser kommt 
zu dem von den meisten Staatsforstverwaltungen des folgenden Jahrhunderts 
geteilten Ergebnis, daB die Waldungen bei Einhaltung staatswirtschaftlicher 
Grundsatze anders als nach privatokonomischen Theorien zu behandeln seien 
("Forste, worin der Betrieb durch kaufmannische Spekulation geleitet wird, sind 
durch den 80jahrigen Umtrieb unfehlbar urn 66 % an Geldertrag hOher zu be
nutzen, als beim 120jahrigen Turnus...... Wenn hingegen der Forsthaushalt 
der Staatsforsten das allgemeine Beste zum Endzweck hat, wobei es mehr auf den 
groBten Holz- als Geldertrag ankommt, so verdient der 120jahrige Umtrieb den 
Vorzug"). 

Von auslandischen Schriftstellern mag hier nur auf den Schweizer Zschokke 
hingewiesen werden. Er stellt in seiner Schrift "Der Gebirgsforster" 1806, 2. Teil 
§ 34 als leitenden Grundgedanken fUr die Forstwirtschaft den Lehrsatz der forst
lichen Statik hin mit den Worten: "Der Wald ist ein Kapital. .... ; die Zinsen 
bestehen im nachhaltigen Ertrag des Waldes an Holz und andern nutzbaren Pro
dukten." Die Herstellung des richtigen Verhaltnisses von Kapital und Zinsen und 
die Ermittlung der richtigen Zeit der Nutzung mache deshalb die wichtigste 
Aufgabe der Taxation aus. 



Einleitung. 3 

Nachfolgern iibernommen wurde) als die "MeBkunst der forstlichen Krafte 
und Erfolge". Als die Krafte werden Arbeit (Aufwand fiir Kultur, 
Werbung und Beforderung der Forstprodukte, Verwaltung, Schutz)und 
Kapitalkraft (Holzvorratskapital, Boden, Gebaude, Geld) hervor
gehoben. Durch die Verbindung del' genannten Krafte wird der Er
trag hervorgebracht, dessen okonomische Bedeutung die Statik auf 
Grund der Holzzuwachsgesetze und der forsttechnischen Regeln nach
weisen solI. 

Hundeshagens bleibende Bedeutung auf dem vorliegenden Ge
biete liegt in dem wissenschaftlichen Gehalt seiner Schriften und del' 
systematischen Darstellung desStoffes. Eine unmittelbare Anwen
dung fiir die forstliche Praxis konnte von ihm nicht gemacht werden. 
Seine Unterstellungen in bezug auf Massen und Werte sind vielfach, 
wenigstens in der Verallgemeinerung, die Hundeshagen machte, nicht 
richtig. 

Pfeil hat die Statik als systematisch geordnetes Ganzes nicht 
behandelt. Aber in einzelnen seiner Schriften, insbesondere in den 
1822 erschienenen "Grundsatzen der Forstwirtschaft in bezug auf die 
NationalOkonomie" und zahlreichen Artikeln der "Kritischen Blatter" 1) 
wurden die wichtigsten Gegenstande der forstlichen Statik einer Er
orterung unterzogen, die noch immer anregend und nicht ohne praktische 
Bedeutung ist. Insbesondere hat Pfeil die Eigentiimlichkeit des Vorrats
kapitals und die Notwendigkeit seiner Verzinsung, sowie die Bedeutung 
der Zeit des Eingangs der Nutzungen betont. Bei allen den Reinertrag 
betreffenden Fragen stellt sich Pfeil auf den volkswirtschaftlichen Stand
punkt und hebt hervor, daB die Forstwirtschaft das leitende Prinzip, 
nach dem sie gefiihrt wird, aus den allgemeinen Grundsatzen der National
okonomie erhalten miisse. Das Ziel der Wirtschaft soIl, insbesondere 
in den Staatsforsten, dahin gerichtet sein, einen Zustand herzustelIen, 
bei welchem der Waldboden das groBte Einkommen fiir das Yolk liefert. 
Bei der Bestimmung der Umtriebszeiten soll stets Riicksicht auf die 
Bedeutung genommen werden, welche der Umlauf des aus der Forst
wirtschaft ausscheidenden Kapitals in der Volkswirtschaft besitzt. In 
allen diesen praktisch wichtigen Fragen stellt Pfeil, als einer der ersten, 
die Grundsatze auf, welche die Bodenreinertragslehre charakterisieren. 

Wie auf vielen anderen Gebieten, so vertritt Pfeil auch auf dem 
vorliegenden die Bedeutung des Ortlichen. Forststatische Unter
suchungen - sagt er - werden immer Resultate ergeben, die nm 
lokalen Wert haben. Hierzu ist nun aber zu bemerken, daB in der 
Literatur in erster Linie die auf allen Gebieten bestehenden allgemeinen 

1) Insbesondere sind hervorzuheben die Jahrgange 1833 (Die Verzinsung 
des Holzvorrats), 1841 (Kritik der Ansiehten staatswirtsehaftlieher Sehriftsteller 
uber die Ordnung der Forstwirtsehaft im Interesse des Staats), 1849 (Der rationelle 
Waldbau), 1858 (Die Forststatistik und die forstliehe Statik). 

1* 
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Gedanken und Grundsiitze niederzulegen sind, wiihrend die Auffassung 
und Behandlung der ortlichen Verschiedenheiten Aufgabe der Praxis ist. 

K. Heyer hat in der richtigen Erkenntnis, daB die forstliche Statik 
ohne einen genugenden Nachweis ihrer statistischen Grundlagen nicht 
gefordert werden kann, seine hierher gehorige rege Tiitigkeit auf die 
Beschaffung des zu statischen Untersuchungen notigen Materials be
schriinkt. 1m Jahre 1845 erlieB er einen "Aufruf zur Bildung eines 
Vereins ffir forststatische Untersuchungen", welcher der in Darmstadt 
tagenden Versammlung suddeutscher Forstwirte ubergeben wurde. 
Als Aufgabe der Tiitigkeit des zu griindenden Vereins bezeichnete 
Heyer: "Die Erforschung der Waldprodukten-Ertriige an Holz und 
Nebennutzungen maBgeblich der verschiedenen Holz-, Betriebs- und 
Waldbehandlungsarten, Umtriebszeiten und Standortsguten mit be
sonderer Berucksichtigung des Einflusses, welchen der Bezug mancher 
Nebennutzungen auf den Holzzuwachs ausubt." Entsprechend diesem 
Programm verfaBte K. Heyer im Auftrage der genannten Versammlung 
im Jahre 1846 eine "Anleitung zu forststatischen Untersuchungen", 
welche gemiiB dem Inhalt jenes Aufrufs im ersten Teile die Haupt
nutzungsertriige, geordnet nach Betriebsarten, Haubarkeits- und Vor
nutzungen, im zweiten Teile die Nebennutzungen, im dritten weitere 
Untersuchungsgegenstiinde aus den Gebieten des Waldbaues, der Forst
benutzung, des Forstschutzes und der Ertragsregelung behandelte. 
Durch diese in Verbindung mit anderen Fachgenossen (v. Gehren, 
v. Wedekind) vollzogene Arbeit gab K. Heyer den ersten wirksamen 
AnstoB ffir die Bestrebungen, die spater durch die Organisation des 
forstlichen Versuchswesens ihre bleibende Gestaltung gefunden haben. 

Mit den okonomischen Grundlagen der forstlichen Statik hat sich 
Heyer nicht beschiiftigt. Ebenso sind Anwendungen der Statik auf 
Gegenstiinde der forstlichen Betriebslehre von ihm nicht gemacht worden, 
weil er annahm, daB solche erst ausgefuhrt werden konnten, wenn die 
Statistik der Produktionskosten und Ertriige weiter fortgeschritten sei. 

Ihrem Kerne nach eingehender als von K. Heyer ist die forstliche 
Statik von seinem Zeitgenossen Konig gefordert worden, und zwar 
sowohl in bezug auf die Grundlagen und Methoden, als auch in bezug 
auf die praktischen Folgerungen. In seiner "Forstmathematik" behandelt 
Konig die wichtigsten den Reinertrag betreffenden Gegenstiinde unter 
der Bezeichnung: "Allgemeine mathematische Gesetze und Verhiiltnisse 
des Holzertrags." In diesem inhaltreichen, ffir die Geschichte der 
forstlichen Statik hOchst eigenartigen, noch in der Gegenwart sehr 
beachtenswerten Abschnitt werden zuniichst die Ertragsverhiiltnisse 
einzelner Holzbestiinde dargestellt. Der auf sie beziigliche Inhalt findet 
charakteristischen Ausdruck in den Normalertragstafeln, die mit der 
V"berschrift "Gegensatze des Massen- und Wertserwachses normaler 
Holzbestande" versehen sind. Hier werden die Massen und Werte yom 
Hauptbestand und Vorertrag, der durchschnittliche Massen- und Wert-
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zuwachs und die Massen- und Wertzunahmeprozente, bezogen auf 
Haupt- und Gesamtertrag, ubersichtlich dargestellt. Neben dem Ver
halten einzelner Bestande zeigt Konig auch die Ertragsverhaltnisse 
normaler Wirtschaftswalder. In den auf sie bezUglichen Nachweisungen 
werden die Ertrage an Haubarkeits- und Gesamtnutzungen, getrennt 
nach Masse und Wert, sowohl nach ihren absoluten Betragen, als auch 
nach ihrem VerhiHtnis zur Masse und zum Wert des n,ormalen Vorrats 
ubersichtlich dargestellt. In den Tafeln, welche sich auf den Massen
und Wertertrag normaler Wirtschaftswalder beziehen, kommen die 
Ertrage nach ihren absoluten Betragen und ihrem Verhaltnis zum Wert 
des Bodens und des Vorratskapitals zum zahlenmaBigen Ausdruck. 

Die Anwendung mancher ungelaufiger Ausdrucke, die Verbindung 
technischer und okonomischer Fragen mit einem Lehrbuch der ele
mentaren Mathematik, manche Fehler in der RechnungsfUhrung 1) 
haben dazu beigetragen, daB Konig auf die mit- und nachlebenden 
Fachgenossen wenig EinfluB ausgeubt hat. Auch Mnnen gegen die 
Ermittlung des Materials, welches seinen Tafeln zugrunde gelegt ist, 
berechtigte Einwendungen erhoben werden. Trotzdem bleibt Konigs 
Schrift wegen ihres durchaus originalen Charakters und ihres wissen
schaftlichen und praktischen Gehaltes von groBer Bedeutung ffu die 
Fortbildung der forstlichen Statik. Ware sie dieser entsprechend von 
den Zeitgenossen gewfudigt worden, so wfuden die Gegensatze gegen 
die Anwendung der Reinertragslehre, die bis zur Gegenwart hervor
getreten sind, kaum moglich gewesen sein. 

Die regste Wirksamkeit auf dem Gebiete der Reinertragslehre 
entfaltete M. R. Pre Bier. Er wollte die Bezeichnung "forstliche 
Statik" nicht gelten lassen, weil sich diese, gemaB dem in der Land
wirtschaft ublichen Sprachgebrauch, mit den Bedingungen des Gleich
gewichts zwischen Bodenerschopfung und Bereicherung zu befassen 
habe. Er behandelte den gleichen Gegenstand unter der Bezeichnung 
"Reinertrags-Forstwirtschaft". Aber der Inhalt seiner Schriften 2) falIt 
mit dem der forstlichen Statik ganz uberein. Der rationelle Waldwirt 
und andere selbstandige Schriften und Artikel haben ubereinstimmend 
die Tendenz, daB die Produktionskosten der Forstwirtschaft vollstandig 
gewfudigt werden sollen. Das von PreBler iiberall hervortretende Wirt
schaftsprinzip entspricht ganz dem von Pfeil aufgestellten und ist dahin 
gerichtet, daB auf gegebenem Boden mittels Holzproduktion ein mog
lichst hoher Reinertrag erzielt werden solIe. Zugleich mit dieser okonomi
schen Forderung wies PreBler auf die Mittel bin, durch welche die Wert
produktion gefOrdert werden kOnne. Er hob hervor, welchen EinfluB 

1) VgI. G. Heyer, Handbuch derforstlichen Statik, S. 36-39 u. 70-73. 
2) Von PreElers Schriften sind besonders hervorzuheben: Der rationelle 

Waldwirt und sein Waldbau des hOchsten Ertrags, 1.-5. Heft, 1858-1865; Das 
Gesetz der Stammbildung, 1865. 
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die Art der Bestandesgriindung, die Astung, insbesondere aber die richtig 
ausgefiihrte Durchforstung und Lichtung auf die Rentabilitat der Wirt
schaft ausuben - letztere beide MaBnahmen in zweifacher Richtung, 
einmal durch Steigerung des Wertzuwachses, zum anderen durch Ver
minderung der Masse des bleibenden Bestandes. Trotz der angedeuteten 
technischen Richtung, die in vielen Wirtschaftsgebieten spater zur 
Geltung gelangt ist, blieben die Anregungen PreBlers zunachst in der 
groBen Praxis fast ohne Erfolg. Die Art seiner Darste11ung, seine un
genugende Kenntnis der groBen Wirtschaft und die abfallige Beurteilung 
der bestehenden Verhaltnisse und Personen mogen dazu beigetragen 
haben, ihm die Sympathie vieler Fachgenossen zu entziehen. Um so 
mehr Ui-sache hat die Nachwelt, ihm Dank zu zol1en. Trotzdem PreBlers 
Wirksamkeit in erster Linie auf die Hebung des Ertrags gerichtet war, 
wurde sie von seinen Gegnern fortgesetzt dahin umgedeutet, daB die 
Einnahmen der Gegenwart hauptsachlich auf Kosten der Zukunft er
hOht werden sol1ten. Es fand daher kaum Beanstandung, daB, als auf 
der Versammlung der Land- und Forstwirte zu Dresden 1865 das Thema 
zur Besprechung kam: "SolI man bei der Bewirtschaftung der Wal
dungen den hoohsten und wertvo11sten Naturalertrag und folgerecht 
im Bestande den groBten jahrlichen Durchschnittsertrag oder die hOchste 
Rentabilitat und demgemaB auch den nachhaltig hoohsten Boden
reinertrag erstreben 1" dieser Gegenstand in die Frage umgesetzt wurde: 
,,1st die Theorie, daB durch Herabsetzung des bisher in Deutschland 
ublichen Umtriebs und durch moglichstes Heranziehen der Nutzungen 
in den Vordergrund der Gegenwart ein pekuniarer Gewinn erzielt werde, 
richtig oder falsch 1" Die meisten Teilnehmer der genannten Versamm
lung, insbesondere auch die Vertreter der Staatsforstverwaltungen, 
sprachen sich zufolge dieser veranderten Fragestellung gegen die Wirt
schaft des groBten Bodenreinertrags aus. Ebenso erfolgten in der forst
lichen Literatur viele gegensatzliche Kundgebungen, die in erster Linie 
wegen der vermeintlichen Folgerungen, zu denen die Bodenreinertrags
lehre fiihren so11te, veranlaBt waren. Unter den gegen PreBler gerichteten 
Schriften waren insbesondere die von Bose (Der sog. ratione11e Wald
wirt, insbesondere die Lehre von der Abkiirzung der Umtriebszeit, 1865) 
und von Braun (Beitrage zur Waldwertrechnung in Verbindung mit 
einer Kritik des rationellen Waldwirts, 1860) von Bedeutung. Ihnen 
folgten zahlreiche andere Kundgebungen. 

Die erste Anwendung der von PreBler aufgestellten Grundsatze 
auf dem Gebiet der Betriebsregelung wurde von J udeich gemacht. 
Sein Lehrbuch der "Forsteinrichtung" war in bezug auf die Ertrags
regelung in erster Linie dadurch ausgezeichnet, daB die Hiebsreife der 
Bestitnde auf Grund des von PreBler eingefiihrten Weiserprozents er
mittelt wurde, im Gegensatz zu der mechanischen Verteilung der Er
trage, wie sie bei den Fachwerksmethoden, welche seit Beginn des 
19. Jahrhunderts in fast allen Landern geherrscht hatten, vorgenommen 
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wurde. Das Judeichsche Verfahren der Forsteinrichtung ist in der neueren 
Zeit in vielen Forstwirtschaften angewandt worden und gewinnt fort
gesetzt groBere Bedeutung. 

Systematischer und in strengerer Fassung als von PreBleI' wurde 
die forstliche Reinertragslehre von Gustav Heyer bearbeitet und 
in den forstlicheIi Unterricht eingefiihrt. Nachdem Heyer bereits im 
Jahre 1865 seiner Anleitung zur Waldwertrechnung einen Anhang mit 
der Bezeichnung "Zur forstlichen Statik" angefugt hatte, gab er 1871 
ein "Handbuch der forstlichen Statik" heraus, das sich die Aufgabe 
stellte: "die in praxi ublichen Wirtschaftsverfahren auf ihre Rentabilitat 
zu priifen, nach Bedfirfnis auch andere, besser rentierende Verfahren 
ausfindig zu machen und zu diesem Zwecke nicht allein die Ertrage 
und Produktionskosten der Waldwirtschaft aus del' Literatur sowie 
durch besonders anzustrebende Untersuchungen und Versuche zu er
heben, sondel'll auch die Methoden der Rentabilitatsrechnung weiter zu 
vervollkommnen". Del' erste (ausschIieBlich erschienene) Band behandelt 
die Methoden del' forstlichen Rentabilitatsrechnung. Hierauf sollte del' 
Nachweis del' Ertrage und Produktionskosten folgen; dann die An
wendung del' Statik auf Gegenstande del' forstlichen Betriebslehre. 
Abel' auch Heyer konnte den Weg in die Praxis, del' die Statik dienen 
soIl, nicht finden. Trotz del' klaren Darstellung des Stoffes drang die 
Schrift in die Kreise del' leitenden und ausfuhrenden Forstbeamten nicht 
ein. SowohI die Methoden, welche von vol'llherein durch den an die 
Spitze gestellten, ffir die Forstwirtschaft ungeeigneten Begriff des Unter
nehmergewinns charakterisiert waren, als auch die zahlreichen Formeln, 
in welche die statischen Lehrsatze gefaBt wurden, machten sie praktisch 
nicht empfehIenswert. 

In del' Einseitigkeit der mathematischen Behandlung und del' 
Zuruckfiihrung aller forstlichen Verhaltnisse auf Formeln lag del' sach
liche Grund, daB einige Jahre spater eine Gegenschrift von Borggreve, 
"Die Forstreinertragslehre - insbesondere die sogenannte Statik Pro
fessor Dr. Gustav Heyers nach ihrer wissenschaftlichen Nichtigkeit 
und wirtschaftlichen Gefahrlichkeit" erschien, welche sich nicht nul' 
gegen die Schrift G. Heyers richtete, sondel'll die Berechtigung der 
forstlichen Statik uberhaupt in Zweifel stellte. Diese war jedoch dem 
Systeme der Forstwirtschaft schon zu fest und lebensfahig eingefugt, 
um durch die Kritik beseitigt oder dauernd zuruckgehalten werden 
zu konnen. 

Der offentlich hervorgetretene Gegensatz seiner beiden forstlichen 
Lehrer, G. Heyer und Borggreve, gab dem Verfasser dieser Schrift 
Veranlassung, seine Ansicht uber die Reinertragslehre und ihre wald
baulichen Anwendungen in del' Schrift "Folgerungen der Bodenrein
ertragstheorie ffir die Erziel;mng und Umtriebszeit der wichtigsten 
deutschen Holzarten", 1894-1899, auszusprechen. 

Unter den weiteren Bearbeitungen del' forstlichen Statik sind die 
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Schriften von Stotzer, "Waldwertrechnung und forstliche Statik", 
(5. Auf I. 1913), Endres, "Lehrbuch der Waldwertrechnung und Forst
statik" (2. Auf I. 1911), und Wimmenauer (4. Aufl. der Waldwert
rechnung von G. Heyer, Anhang) hervorzuheben. Diese Schriften 
haben gegenuber G. Heyer den Stoff in mathematischer Hinsicht be
schrankt, in nationalokonomischer und forsttechnischer Beziehung da
gegen erganzt. Fiir die Zwecke des forstlichen Unterrichts, bei dem 
vorzugsweise fertige, abgeschlossene Gegenstande vorgetragen werden, 
sind sie deshalb zu empfehlen. Als Teil groBerer Werke uber die 
gesamte Forstwissenschaft ist die forstliche Statik bearbeitet von J. Lehr 
in Loreys "Handbuch der Forstwissenschaft" (in der 3. Auf I. von 
U. Muller) und von Hess in seiner "Enzyklopadie und Methodologie 
der Forstwissenschaft". 

AuBer den genannten Schriften, welche sich auf die Statik in 
ihrem ganzen Umfang erstrecken, sind einzelne Teile derselben auch 
in Artikeln der forstlichen Zeitschriften und besonderen Abhandlungen 
bearbeitet worden. Insbesondere sind hier die Arbeiten von Faust
mann 1) hervorzuheben, welche in der Aufstel1ung und Begriindung 
der Formel fiir den Bodenerwartungswert ihren bestimmten Ausdruck 
fanden. Hierdurch wurde nicht nur die rechnungsmaBige Behandlung 
der den Reinertrag bestimmenden Faktoren klargestel1t, sondem es wurden 
auch bestimmte Folgerungen ausgesprochen, die Faustmann in den 
Satz faBte: "Urn ein Urteil uber die groBere oder geringere Eintraglich
keit der Holz- und Betriebsarten zu gewinnen, vergleiche man die wirt
schaftlichen Bodenwerte." Bestimmtere Anwendungen dieses Prinzips 
wurden von Kraft gemacht. In mehreren Artikeln forstlicher Zeit
schriften 2) und besonderen Abhandlungen 3) wurden unter Zugrunde
legung des Bodenerwartungswerts Rentabilitatsrechnungen ausgefiihrt. 
Zufolge der Stellung, die er einnahm, gab Kraft, im Gegensatz zu Pre.Bler 
und G. Heyer, seinen Arbeiten eine praktische Richtung. Dies tritt 
sowohl in bezug auf die waldbaulichen Aufgaben hervor, die von Kraft 
behandelt wurden, als auch in bezug auf die Forsteinrichtung. 

Trotz mancher Abweichungen in der Behandlung des Stoffes hat der 
von Faustmann aufgestellte Grundsatz das gemeinsame Merkmal der 
Vertreter der Bodenreinertragslehre gebildet. Er hat seine bleibende 
Begriindung in der Natur des Bodens als des festesten, vollig unbeweg
lichen, nicht vermehrbaren Faktors der Produktion. Im Gegensatz zur 
oberflachlichsten, lediglich auf die Ertrage der Gegenwart gerichteten 
Auffassung der Bodenreinertragslehre tritt ihre Bedeutung urn so ent-

1) Allgem. Forst- u. Jagdztg. 1849, Dezemberheft; v. Wedekinds Neue 
Jahrbiicher der Forstkunde 1853, 2. Folge, 3. Band, 4. Heft. 

2) Allgem. Forst- u. Jagdztg. 1865, "Zur forstl. Statik" u. a. 
3) Zur Praxis der Waldwertrechnung u. forstl. Statik 1882; Dber die Be

ziehungen des Bodenerwartungswertes und den Forsteinrichtungsarbeiten zur 
Reinertragslehre 1890. 
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scbiedener hervor, je tiefer und nachhaltiger die wirtschaftlichen Ver
haltnisse aufgefaBt werden. Daher treffen die in der Neuzeit gegen diese 
Theorie erhobenen Einwande von Schiffe11), Ostwald 1), Honlinger2), 
Glaser 3) u. a. nicht das ihr eigentiimliche Prinzip, daB durch die Wirt
schaftsfiihrung ein moglichst hoher Ertrag yom Boden erzielt und dieser 
daher in moglichst produktionsfabigem Zustand erhalten werden solI, 
sondern nur gewisse Besonderheiten der Betriebsffihrung und Rechnungs
weisen. 

b) Schriften von Landwirten und Nationalokonomen. 
Unter den nichtforstlichen Schriftstellern, die sich mit Aufgaben der 
forstlichen Statik beschaftigt haben, nimmt J. H. v. Thiinen weitaus 
die erste Stelle ein. 1m ersten Teile seines "Isolierten Staates in Be
ziehung auf Landwirtschaft und Nationalokonomie" werden die Folge
rungen, die sich durch die Schwere des Holzes ffir den Standort des 
Waldes und die ortlichen Beziehungen zu anderen Kulturarten (Garten
bau, Landwirtschaft, Viehzucht usw.) ergeben, klargelegt. Zugleich 
sind bier die Grundsatze, die aus dem Charakter des Vorratskapitals 
und der Forderung seiner Verzinsung hervorgehen, unter Hinweis auf 
den VerIauf des Massen- und Wertzuwachses ausgesprochen. Der dritte 
Teil der genannten Schrift enthalt "Grundsatze zur Bestimmung der 
Bodenrente, der vorteilhaftesten Umtriebszeit und des Wertes der Holz
bestande von verscbiedenem Alter ffir Kiefernwaldungen". IDer wird 
insbesondere der EinfluB untersucht, den Durchforstungen und Lich
tlmgen auf die ErhOhung der Bodenrente und die Umtriebt:,zeit ausiiben. 

Eine direkte Anwendung der Arbeiten von Thiinens ffir die prak
tische Wirtschaft kann nicht gemacht werden, weil manche seiner Unter
stellungen, insbesondere beziiglich des Massenzuwachses, des Wert
zuwachses und der Durchforstungsertrage, nicht zutreffend sind. Da
gegen werden die allgemeinen Grundsatze und Gedanken, die im Isol. 
Staate ausgesprochen und begriindet sind, nicht nur ffir die Forst
wirtschaft, sondern ffir das gesamte Gebiet der Bodenkultur jederzeit 
Bedeutung behalten. Die wichtigsten Folgerungen, die von Thiinen 
ffir die Forstwirtschaft zieht, gehen dahin, daB die Bodenrente den 
allgemeinsten Bestimmungsgrund ffir die Kulturart und die Wirtschafts
fiihrung bilden miisse, daB aus der Hohe der Waldrente, ebenso wie aus 
der Hohe der Gutsrente in der Landwirtschaft, ein Beweis ffir die Richtig
keit der Wirtschaftsfiihrung nicht entnommen werden kOnne, daB durch 
richtig"gefUhrte Durchforstungen die Reinertrage des Waldbodens auBer
ordentlich gesteigert und so die Gegensatze. die zwischen der bestehenden 
Forstwirtschaft und den Anforderungen der Volkswirtschaft haufig 
vorIiegen. aufgehoben wilrden. 

1) In verschiedenen Artikeln forstL Zeitsehriften. 
2) Beweise fiir die Unriehtigkeit der Reinertragslehre 1908 u. a. Sehriften. 
3) Beitrage zur Waldwertrechnung und forstl. Statik 1915 u., a. Schriften. 
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Es lag in der Natur der Sache, daB sich mit den auf okonomischen 
Grundlagen beruhenden Fragen der Forstwirtschaft auch einzelne 
Vertreter der N ationalOkono mie beschaftigten .. In allgemeiner 
Fassung war die Forstwirtschaft bereits von friiheren Vertretern der 
NationalOkonomie in den Kreis der Betrachtungen gezogen worden. 
Insbesondere hatte Rau 1) die wirtschaftliche .Eigentumlichkeit des 
stehenden Holzvorrats gezeigt und die Notwendigkeit einer positiven 
Richtung der staatlichen Politik nach der physischen und okonomischen 
Seite vertreten. Roscher 2) hatte die Unterschiede der Forstwirtschaft 
von der Landwirtschaft hervorgehoben und, der von ihm vertretenen 
geschichtlichen Methode gemaB, darauf hingewiesen, daB die Forsten 
ungleich weniger intensiv zu bewirtschaften seien, als Landbauguter 
derselben Zeit und Gegend. Zu einer eingehenden Beschaftigung mit 
Fragen der forstlichen Betriebslehre gab aber erst der Gegensatz in 
der Auffassung der Wirtschaftsprinzipien Veranlassung, den PreBler 
durch die Veroffentlichung seines rationellen Waldwirts im Kreise der 
Forstwirte hervorrief .. Helferich trat in der "Zeitschrift ffir die ge
samte Staatswissenschaft" 3) den Ansichten PreBlers entgegen. Er 
erkannte die privatwirtschaftliche Richtigkeit seiner Lehre an, bestritt 
jedoch ihre Zulassigkeit yom volkswirtschaftlichen Standpunkt. Helferich 
suchte den Nachweis zu erbringen, daB die Anwendung des Wirtscha£ts
prinzips durch die besonderen Verhiiltnisse der verschiedenen Lander 
bedingt werde. Er gelangte, die ortlichen Besonderheiten deutscher 
und auBerdeutscher Wirtschaftsgebiete hervorhebend, zu dem SchluB, 
daB ffir einzelne Lander (GroBbritannien mit einem Seeklima und der 
Moglichkeit des Bezugs von Kohlen, auch Niederdeutschland mit ebenen 
Lagen und reichen Torflagern) die Bodenreinertragstheorie richtig und 
anwendbar sei, wahrend sie ffir andere Lander (insbesondere ffir Sud
deutschland mit kontinentalem Klima, mange1nden Kohlenlagern und 
schwierigen Transportmitteln) unrichtig und gefahrlich sein werde. 
Es bedarf aber kaum der besonderen Begriindung, daB. ortliche und 
zeitliche Verschiedenheiten, so wichtig sie auch gerade in der Forst
wirtschaft sind, hinsichtlich der allgemeinen Wirtschaftsprinzipien keine 
Unterschiede bewirken dfirfen. Die abweichenden Verhiiltnisse geben 
AnlaB zu Unterschieden in der Wirtschaftspolitik und in der Art der 
Ausfiihrung, aber nicht in der grundlegenden Theorie . 

.Ahnliche Ansichten wie ·Helferich auBerte einige Jahre spater 
A. Schiiffle 4). Zur Begriindung der Gegensatze zwischen soZialisti-

1) Lehrbuoh der politisohen Okonomie, 1. Band, Volkswirtsohaftslehre, 
u. 2. Band, WirtsohaftBpolitik. 

2) System der Volkswirtsohaft, 2. Band, Nationalokonomik des Aokerbaues 
u. (,.~r verwandten Urproduktionen. 

3) Jahrgang 1867 u. 1871, Die Waldrente. 
') ZeitBohrift fiir die gesamte Staatswissensohaft, Jahrg. 1879, Zum gegen

wartigen Stand des Streites um die Waldreinertragslehre. 
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scher und privatwirtschaftlicher Betriebsfiihrung, die in seinem geist
reichen Buche "Bau und Leben des sozialen Korpers" ausgesprochen 
sind, erschien die Forstreinertragslehre von Borggreve als ein will
kommenes Beispiel, um den Gegensatz der privaten Wirtschaftsfiihrung 
zu den Ideen und praktischen Forderungen des Sozialismus zu be
griinden. "Den Nationalokonomen" - schrieb Schaffle bei der Rezension 
del' Borggreveschen Schrift - "wird die forstliche Reinertragsfrage 
stets interessieren, einmal, weil es sich dabei um Sein oder Nichtsein 
des Waldes handelt, dann, weil hier ein eklatanter Fall vorliegt, der 
beweist, daB die streng spekulative, privatwirtschaftliche, kapitalistische 
Betriebsweise mit hOheren volkswirtschaftlichen Gesiehtspunkten in 
schneidenden Gegensatz geraten kann." Indessen, wie spater hervor
gehoben wurde, war der hier ausgesprochene Gegensatz zwischen del' 
sozialistischen und privatwirtschaftliehen Wirtschaftsfiihrung in der 
Annahme begriindet, daB die Anwendung der Bodenreinertragslehre 
das Verlassen des Hochwaldbetriebs und die Umwandlung der meisten 
WaldfIachen in Ackergrundstiieke zur Folge habe. Da dies nun offenbar 
ein Irrtum war, sah sich Schaffle spateI' zu del' Einschrankung veranlaBt, 
daB er seine Ansicht nur hypothetiseh, in del' Unterstellung ausge
sprochen habe und aufrechterhalte, "daB die hOchste privatwirtsehaft
liehe Geldrente zu solchen Betriebs- und Besitzesformen fiihren wfirde, 
welche die 0 berste volkswirtschaftliche Maxime der vollkommensten 
volkswirtschaftlichen Versorgung beeintraehtigen und bedrohen". 

Von den nationalokonomischen Erscheinungen del' neuesten Zeit 
beriihrt keine die forstliche Statik so unmittelbar, als die von Lief
mann 1) vertretene "subjektive Wertlehre". Naeh dieser werden 
die Tauschwerte del' Wirtsehaftsgiiter lediglieh durch die Sehatzung der 
Konsumenten bestimmt. Die Annahme, daB sie in den Aufwendungen 
von Arbeit, Kapital und Boden ihre Grundlage und ihren Bestimmungs
grund erhalten, erscheint als ein Irrtum. Obwohl Liefmann auf die 
Forstwirtschaft nicht Bezug nimmt, so ist doch ohne wei teres klar, 
daB die forstliche Statik, ffir deren Inhalt die Erzeugungskosten des 
Holzes einen sehr wesentlichen Bestandteil ausmachen, durch jene 
Theorie, wenn sie richtig ware, umgestoBen wiirde 2). 

c) Ausbildung der Statik dureh die forstliche Praxis. 
Unter den Vertretungen del' forstlichen Praxis gebiihrt der Forst
einrichtungsanstalt des Konigreiehs Sachsen das Verdienst, 
die forstliche Statik in die praktische Wirtschaft eingefiihrt zu haben 3). 
Ffir Sachsen lagen die Verhaltnisse in bezug auf den Rentabilitatsnach-

1) Ertrag und Einkommen auf der Grundlage einer rein subjektiven Wertlehre 
1907. 

2) Wei teres hieriiber s. in dem Abschnitt tiber den Tauschwert des H6lzes. 
3) Vgl. die "Entwicklung der Staatsforstwirtschaft im Konigreich Sachsen", 

dargestellt durch die Kgl. Sachs. Forsteinrichtungsanstalt (Sonderabdruck aus 
dem Thar. forstl. Jahrbuch, mit einem Atlas von 12 Tafeln, Dresden 1897. 
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weis del' Forstwirtschaft sehr gfinstig. Schon friihzeitig war hier eine 
besondere stiindige ForsteinrichtungsbehOrde ins Leben getreten, die es 
ermoglichte, daB manche Arbeiten del' Betriebsregelung sachgemi:iBer 
durchgefiihrt wurden, als es in anderen Staaten bei wechselndem Taxa
tionspersonal del' Fall sein kOllnte. Zu diesen in den bestehenden Ein
richtungen liegenden Vorziigen traten noch andere hinzu, welche lediglich 
als Folge auBerer Umstande angesehen werden miissen. Hierher gehoren 
die gfinstigen Absatz- und die einfachen Bestandesverhaltnisse del' 
sachsischen Staatsforsten. 1m groBten Teil des Landes ist die Fichte 
herrschende Holzart, die im regelmaBigen Kahlschlagbetrieb bewirt
schaftet wird. Infolge diesel' Verhaltnisse wurde in Sachsen nicht nul' 
die technische Behandlung del' Ertragsregelung rascher gefordert, sondem 
es wurden auch die wirtschaftlichen Fragen eingehender behandelt, als 
es in anderen Landern moglich war. Insbesondere wurden die Produktions
kosten und Ertrage ermittelt, die Bodenwerte berechnet, die Vorrate 
nach Massen und Werten eingeschatzt und die Verzinsung des Wald
kapitals nachgewiesen 1). 

In den meisten anderen Staatsforsten hat die forstliche Statik 
bis zur neuesten Zeit noch wenig Eingang gefunden. Dies ist in der 
Entwicklung der allgemeinwirtschaftlichen und forstlichen Verhaltnisse 
vollstiindig begriindet. Die meisten Forstverwaltungen hatten im 
19. Jahrhundert andere Aufgaben zu erledigen, die dringender waren 
als Untersuchungen del' Rentabilitat. In PreuBen lag lange Zeit 
hindurch in den bestehenden Servituten ulld den ihre AblOsung be
treffenden Arbeiten und Verhaltnissen ein Hinderungsgrund ffir eine 
grfindliche Behandlung statischer Fragen bei del' Ausfiihrung von Forst
einrichtungen. In den Gebirgsforsten war in del' zweiten Halfte des 
19. Jahrhunderts die Einteilung in stiindige Wirtschaftsfiguren von 
groBerer und unmittelbarerer Bedeutung, als die Bestimmung del' Um
triebszeit auf Grund statischer Untersuchungen. Hierzu kamen manche 
Naturschaden (Stiirme, Insekten), welche die Abnutzung beeinfluBten. 
In del' neuesten Zeit wird jedoch del' forstlichen Rentabilitiitslehre 
mehr Beachtung geschenkt. Dies ergibt sich mit volliger Bestimmtheit 
aus den im letzten Jahrzehnt erlassenen Anweisungen zur Betriebs
regelung. In Bayern 2) wurden eingehende Bestimmungen iiber die 
Ermittlung der Umtriebszeit erlassen, bei denen auf die Grundsatze 
der Statik eingegangen wird; im Reichsland 3) und in Baden 4) wurden 
Vorschriften zur Ermittlung des Waldkapitals gegeben, womit zugleich 
die Entwicklung del' Statik in die Wege geleitet wird. Auch manche 

1) VgI. die Tabellen 4-10 a. a. O . 
. 2) Mitteilungen aus der Staatsforstverwaltung Bayerns, 11. Heft (Forst

cinrichtungs-Anweisung) S. lSf. 
3) Vorschriften fiir die Aufstellung usw. der Forsteinrichtungswerke 1910, § 59. 
4) Dicnstweisung liber Forsteinrichtung 1912, § 20--26. 
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groBeren Privatforstverwaltungen haben entsprechende Vorschriften 
gegeben 1). 

In den prinzipiellen Fragen, welche die forstliche Statik beherrschen, 
haben sich die meisten Staatsforstverwaltungen, sofern es uberhaupt 
geschah, sehr reserviert ausgesprochen. Von der PreuBischen Staats
forstverwaltung 2) wurde nachdrucksvoll hervorgehoben, daB die Staats
forsten im Interesse des Gesamtwohls und der zukiinftigen Generationen 
bewirtschaftet werden sollen. "Die PreuBische Staatsforstverwaltung 
bekennt sich nicht zu den Grundsiitzen des nachhaltig hOchsten Boden
reinertrags unter Anlehnung an eine Zinseszinsrechnung, sondern sie 
glaubt, im Gegensatz zur Privatforstwirtschaft, sich der Verpflichtung 
nicht entheben zu durfen, bei der Bewirtschaftung der Staatsforsten das 
Gesamtwohl der Einwohner- ins Auge zu fassen." Hiermit wird eine 
entschiedene Stellung gegen die Theorie des laisser faire sowie gegen die 
einseitige Methode der Rechnung, die von manchen Vertretern der 
forstlichen Statik eingehalten ist, genommen. Ein Gegensatz zu dem 
Prinzip der forstlichen Statik, daB die Produktionskosten bei der Ein
richtung der Wirtschaft vollstandig gewiirdigt werden miissen, wird 
hieraus jedoch nicht gefolgert werden durfen, wie es von den Gegnern 
der Reinertragslehre vielfach geschieht 3). Die in dieser Richtung von 
dem Leiter des Forsteinrichtungswesens 4) gegebenen AuBerungen lassen 
keinen Zweifel dariiber, daB die Grundsiitze der forstlichen Statik schon 
seither bei der Betriebsregelung der Staatsforsten Anwendung gefunden 
haben und in Zukunft finden sollen. 

d) Ausbildung der Statik durch die forstlichen Versuchs
anstalten. Endlich muB, urn die Entwicklung der Statik darzustellen, 
auch noch auf die Vertreter des forstlichen Versuchswesens hingewiesen 
werden. Um Vergleichungen zwischen den Ertragen und Produktions~ 
kosten vorzunehmen, ist das Vorhandensein statistischer Grundlagen 
iiber die Faktoren, welche den Reinertrag bestimmen, unerlaBlich. 
In dem Mangel an solchen Grundlagen und Hilfsmitteln lag die wesent
lichste Ursache, weshalb lange Zeit ein Fortschritt auf dem Gebiete 
der Statik in praktischer Richtung nicht moglich war. Die ersten 
Arbeiten auf dem Gebiete des Versuchswesens sind bekanntlich von 
einzelnen ausgegangen. Indessen die in der langen Reifezeit der Be
stande liegende Eigentiimlichkeit der Forstwirtschaft forderte bleibende 
Einrichtungen. Das Streben nach einer einheitlichen Regelung des 
Versuchswesens war daher seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts 
allgemein, bis durch die jetzige Organisation bleibende Verhaltnisse 

1) So insbesondere die Furst!. Thurn u. Taxissche Forstverwaltung, Anleitung 
:zur Forsteinrichtung 1911, § 43-46. 

2) v. Hagen- Donner, Forstl. Verhii.ltnisse Preullens, 3. Aufl., S. 177. 
8) Borggreve, Die Forstabschittzung 1888, S. 162f.; Michaelis, Die 

l3etriebsl'egelung in den Preua. Staatsforsten 1906, S. 10. 
4) Denzin, Forstliche Rundschau 1913, S. 37, 86. 
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geschaffen wurden. Seit dieser Zeit haben die Vertreter des forstlichen 
Versuchswesens am Ausbau der forstlichen Statik mitgewirkt. Zunachst 
geschah dies durch die Beschaffung des zur Aufstellung. von Ertrags
tafeln notigen Materials. Es war aber natiirlich, daB im AnschluB an 
diese Ertragsnachweise auch gewisse wirtschaftliche Folgerungen ge
zogen wurden. In dieser Richtung sind in der neuesten Zeit namentlich 
die Vertreter des Versuchswesens in PreuSen 1) und Sachsen 2) tatig ge
wesen. 

So sehr man nun auf die Verbindung der forstlichen Statik mit 
dem Versuchswesen Wert zu legen Ursache hat, so wird doch die Wiirdi
gung des Sachverhalts zu der Erkenntnis fiihren, daB beide Gebiete, 
die sich, wie alles, was der Entwicklung fahig ist, bei entsprechenden 
Bedingungen auszudehnen streben, unaboongig voneinander gehalten 
werden miissen. In der Literatur ist, wie oben bereits angedeutet wurde, 
oft die Ansicht vertreten, die forstliche Statik konne erst dann in positiver 
Richtung fortgesetzt werden, wenn die Tatigkeit der Versuchsanstalten 
abgeschlossen sei. Eine solche zeitlich abgegrenzte Behandlung beider 
Gebiete wird aber niemals verwirklicht werden. Das Versuchswesen 
wird in absehbarer Zeit nicht abgeschlossen werden; es wird jederzeit 
einen entwicklungsfahigen und entwicklungsbediirftigen Charakter be
halten. Die normalen Bestande, welche die Versuchsanstalten bis jetzt 
aufgestellt haben, andern sich je nach den Grundsatzen der Behandlung 
und den auBeren wirtschaftlichen Verhaltnissen. Man braucht nur 
auf die neuesten Mitteilungen des Versuchswesens den Blick zu richten. 
um diese Ansicht vollauf bestatigt zu finden. 

In der forstlichen Praxis wird sich die forstliche Statik haupt
sachlich an das Forsteinrichtungswesen anzuschlieBen haben. Die 
wichtigsten Gegenstande der Statik, insbesondere die Bestimmung der 
Umtriebszeit, die Regelung des Durchforstungsbetriebs, die Unter
suchung des Zuwachses, die Wahl der Holzarten u. a., stimmen mit 
den Aufgaben, welche bei der Betriebseinrichtung zu regeIn sind. 
iiberein. Es geht daraus hervor, daB die Statik bei ihrer praktischen 
Anwendung mehr auf die besonderen Verhaltnisse bestimmter einzeIner 
;Reviere eingehen und mehr auf konkrete Verhaltnisse Bezug nehmen 
muB, als dies beim forstlichen Versuchswesen, das vorzugsweise normale 
Bestande zur Untersuchung zieht, der Fall ist. 

4. Behandlung der forstlichen Statik. Die meisten Vertreter der 
forstlichen Statik haben diese unmittelbar an die Waldwertrechnung 
angeschlossen. Da es sich in beiden Zweigender Forstwirtschaft um 
dieselben Begriffe (Ertrag, Bodenwert, Bodenrente, Bestandes- und 
Vorratswerte usw.) handelt, so ist ihr Zusammenhang auch durch die 

1) Mitteilungen aua dem forstlichen Versuchswesen PreuBens von Schwap
pach (Fichte 1902, Eiche 1905, Kiefer 1908, Buche 1911). 

2) Borgmann, Forstliche Tagesfragen im Thar. Jahrb. 1915. 
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Natur der Sache gegeben. Trotzdem hat man zu einer richtigen Be
urteilung der Behandlung des Stoffes neben dem selbstverst.iindlichen 
Zusammenhang auch die Verschiedenheit der Waldwertl'echnung und 
der forstlichen Statik hervorzuheben. Die Waldwertrechnung ist haupt
sachlich ausgebildet,um fUr die Zwecke der VerauBerung von Boden 
und Bestand die notwendige Grundlage zu schaffen. Wenn es sich um 
Kauf und Verkauf oder Tausch handelt, so ist es erforderlich, daB die 
betreffenden Rechnungen in moglichst bestimmter Fassung gefuhrt 
werden. Oft bringt es der Zweck der Geschafte mit sich, daB ein Minimum 
oder Maximum der Werte berechnet werden soll. Bei der forstlichen 
Statik handelt es sich aber meist um Anwendungen fUr den bleibenden 
forstlichen Betrieb. Und hier sind die gegebenen Bedingungen und die 
zu· stellenden Anforderungen von ganz anderer Art. Die streng mathe
matische Behandlung der Bodenreinertragslehre, die durch die Verbin
dung mit der Waldwertrechnung eingefiihrt ist, hat zweifellos in mate
rieller und formeller Hinsicht Wert gehabt. Sie hat die Grundlagen 
und Ziele der Wirtschaft klargestellt und manche Phrase, die gerade 
hier So leicht sich einstellt, endgiiltig unmoglich gemacht. Aber sie 
hat auch zu unrichtigen Auffassungen AnlaB gegeben. Die verdienst
vollsten Vertreter der forstlichen Statik, insbesondere Konig, PreBler 
und G. Heyer, waren zufolge jenes Zusammenhangs geneigt, der Mathe
matik, als wissenschaftlicher Grundlage, und der Rechnung, als Mittel 
praktischen Fortschritts, mehr Anwendbarkeit einzuraumen, als es in 
wirtschaftlichen Dingen tunlich ist. Dadurch wurde die Meinung er
weckt, als bestehe das wesentlich charakteristische Merkmal verschiedener 
wirtschaftlicher Anschauungen in der Methode der Behandlung des 
Stoffes. Die Begriffe Bodenreinertrag und mathematische Behandlung 
wurden fast als identisch betrachtet. Es war sehr bezeichnend, daB die 
meisten Gegensatze gegen die Bodenreinertragslehre sich nicht gegen 
das okonomische Prinzip, sondern gegen die Methoden seiner Darstel
lung richteten. Wenn man die Bedeutung der mathematischen Methode 
inne1'halb gewisser Grenzen auch anerkennen muB, wenn man sogar 
darauI hinweisen dad, daB die Praxis in Zukunft von der mathematischen 
Behandlung mancher Faktoren in weit hoherem Grade Anwendung wird 
machen mussen, als es seither der Fall gewesen ist, so wird doch eine 
einseitig mathematische Behandlung in der Forstwi1'tschaft, ebenso wie 
auf irgendeinem anderen Wirtschaftsgebiete, niemals Geltung erlangen. 
Wirtschaftliche Fragen konnen nicht auf einseitig mathematischem Wege 
gelOst werden. In der allgemeinen Wirtschaftslehre.ist dieser Grundsatz 
allseitig anerkannt 1). DaB e1' auch in der Fo1'stwirtschaft giiltig ist, 
lehrt jedes tiefe1'eEingehen auf ihre naturwissenschaftlichen und okonomi
schen Grundlagen. 

1) Uber die Anwendung del'mathematischen Methode in der Volkswirtschaft 
vgl. R 0 S c her, Grundlagen der Nat.-Ok., § 22, die Methoden der Nationalokonomik. 
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Yom naturwissenschaftlichen Standpunkt aus ist gegeniiber 
einer streng mathematischen Behandlung der Statik zunachst auf 
die Bedeutung des Bodens hinzuweisen. Sein Zustand ist ffir den 
Erfolg aller wirtschaftlichen MaBnahmen von groBer Bedeutung. Durch 
viele MaBnahmen, welche Gegenstand der forstlichen Statik sind, wird 
der Humusgehalt des Bodens und, in noch hOherem MaBe, der tote oder 
lebende Bodeniiberzug einer Veranderung unterworfen. Bei einer rein 
mathematischen Behandlung, die auf den Nachweis des Massen- und 
Wertzuwachses oder der Verzinsung des Produktionsfonds gerichtet 
ist, wird von den Verariderungen des Bodenzustandes abstrahiert. In 
der praktischen Wirtschaft miissen diese Veranderungen jedooh in den 
Kreis der Untersuohungen gezogen werden. Ahnlioh liegen die Ver
haltnisse auch beziiglich der Pflanzenphysiologie, deren Gesetze 
allen Massen- und Wertertragen zugrunde liegen. Auoh hier ist eine 
mathematisohe Behandlung nicht wohl moglich. Allerdings bestehen 
zwischen der physiologischen Tatigkeit der Wachstumsorgane und ihren 
Erfolgen, die sich im Zuwachs darstellen, Beziehungen, die man mathe
matisch ausdriioken kann. Die Menge von Zuwaohs, welohe ein Baum 
oder Bestand erzeugt, ist von der Menge der Blatter, der Kronenober
flaohe, dem Wachsraum, der Stammzahl, der Hohe - lauter mathe
matischen Faktoren - abhangig. Indessen ein zahlenmaBiges Verhaltnis 
zwisoheri. diesen Ursaohen und Wirkungen, wie es die Aufstellung 
einer Formel von allgemeiner Giiltigkeit notig maoht, ist nicht nach
weisbar. Eine mathematisohe Regel, die sich etwa naoh der Kronen
bildung oder dem Waohsraum aufstellen lieBe, wird vielfach durch
kreuzt, weil jede Erweiterung des Wachsraums nicht nur auf die Menge, 
sondern auch auf die Besohafferiheit der Blatter und Wurzeln von EinfluB 
ist, weil mit der Erweiterung des Wachsraums der einzelnen Stamme 
im hoheren Alter Wachstumsorgane in Fortpflanzungsorgane um
.gebildet werden, weil bei starken Durchforstungen und Lichtungen 
Standortsgewachse entstehen, welche die nachhaltige Zuwachsleistung 
ungiinstig beeinflussen, weil duroh EinfliiBse der organisohen und an
.organischen Natur Wachstumsstorungen eintreten usw. 

Wie sich die naturwissensohaftlichen Grundlagen der Statik nicht 
in allgemeine Formeln bringen lassen, so stellen auoh die okonomi
schen Faktoren, deren die Statik bedarf, der Anwendung von solchen 
Hindernisse entgegen. Zwar herrscht in allen Verhaltnissen des wirk
lichen Lebens mehr Regel und GesetzmaBigkeit, als die Oberflache der 
Einzelanschauungen vermuten laBt. Allein eine strenge Abhangigkeit 
der Wertbildung von den WirtschaftsmaBnahmen im Sinne einer mathe
matisohen Formel besteht nicht, wenigstens nicht in einer ffir die mensoh
liche Einsicht erkennbaren Weise. Manche Veranderungen im Wert 
des Holzes. erfolgen anders, als es dem stetigen oder sprungweisen Gang 
.der Zahlen, welchen man durch Kurven oder Gleichungen ausdriicken 
kann, entspricht. Sic werden herbeigefiihrt durch Verhaltnisse, die 
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nicht . aus dem forstlichen WirtschaftsprozeB hervorgehen, sondern die 
in bezug auf die Forstwirtschaft als auBere, zufallige angesehen werden 
miissen. So haben z. B. Erfindungen in der Verwendung des Holzes 
und seiner Ersatzstoffe, Erweiterungen der bergbaulichen Betriebe, 
Verbesserungen der Transportmittel und andere Verhaltnisse Ande
rungen des Wertes mancher Sortimente zur Folge gehabt, die sich 
nicht in bestimmte, zahlenmii.Big anwendbare Regeln fassen lassen. 
So konnen MaBregeln der Zollpolitik bewirken, daB der Wert des Holzes 
in anderem Verhaltnis steigt, als es etwa einer regelmaBigen Zunahme 
der Volksmenge und des Wohlstandes, die sonst fiir den Wert mancher 
Sortimente bestimmend ist, entspricht. Ebenso kann die Anlage von 
Eisenbahnen und WasserstraBen, konnen Bestimmungen iiberdie Tarife 
der Beforderung zur Folge haben, daB die Werte des Holzes im Walde 
sich in anderer Weise verandern, als es der Entfernung von dem Ver
brauchsorte entsprechend sein wiirde. 

Den vorstehenden Ausfiihrungen gemaB muB eine Erganzung der 
mathematischen Methode der Statik erfolgen, und zwar zunachst in 
naturwissenschaftlicher Richtung. Es gibt eine Menge fiir den 
Ertrag einfluBreicher Faktoren, deren Wirkungen wohl in der Sprache 
der Naturwissenschaft, nicht aber in mathematischen MaBen und Formen 
zum Ausdruck gebracht werden konnen. Die Statik hat daher inner
halb der durch das Prinzip der Arbeitsteilung gebotenen Schranken 
zu den Naturwissenschaften, namentlich zur Bodenkunde und PUan
zenphysiologie, Beziehungen zu unterhalten und von den Fort
schritten derselben Anwendung zu machen. Sodann bedarf die mathe
matische Methode der Erganzung in okonomischer und wirtschafts
politischer Richtung. 1m Gegensatz zu Dingen von rein physischer 
Natur sind die okonomischen Faktoren bis zu einem gewissen Grade 
VOID Willen eines Eigentiimers und eines Gesetzgebers abhangig; sie 
stehen dadurch in Beziehung zur nationalen Wirtschaftslehre und Wirt
schaftspolitik. Bei der Anwendung der Statik in der Wissenschaft und 
Praxis ist ferner ein geschichtlicher Standpunkt von Bedeutung, 
del' die Ursachen der Bestandesveranderungen, die im Laufe der Zeit 
erfolgt sind, erfaBt und darstellt. Er tritt bei der Wirtschaftsfiihrnng 
als praktische Erfahrung hervor, der bei der Bewirtschaftung ~er 
Walder iibel'all groBer Wert beigelegt wird. Neben der Untersuchung 
der zeitlichen Veranderungen del' Waldungen macht die Erkenntnis 
ihrer ortlichen Verschiedenheiten jederzeit einen wichtigen Gegenstand 
der Forstwissenschaft aus. Zu der rein mathematischen Behandlung der 
forstlichen Statik tritt daher die Methode der kri tischen Ver
g 1 e i c hun g, welche es sich zur Aufgabe stellt, die praktischen 
MaBnahmen verschiedener Wirtschaftsgebiete gegeniiberzustellen, die 
Ursache del' Verschiedenheiten zu untersuchen und die Vorziige, welche 
einzelnen Landeni eigentiimlich sind, innerhalb der gebotenen Schranken 
zu verallgemeinel'n. 

Martin, Forst!. Statik. 2. Auf!. 2 
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Eine weitere Verschiedenheit zwischen der Waldwertrechnung und 
forstlichen Statik ergibt sich in bezug auf die Art und Weise der Be
triebsfuhrung. Die Lehren der Waldwertrechnung sind yom aussetzenden 
Betrieb ausgegangen; ihre wichtigsten Grundlagen sind Bodenerwar
tungs- und Besta.ndeskostenwerte, die unmittelbar von den Verhiilt
nissen des Einzelbestandes und des aussetzenden Betriebs hergeleitet 
werden. Bei der forstlichen Statik muB dagegen in der Regel der j ahr
liche Betrie b zugrunde gelegt werden. Die auf Holzzucht gerichtete 
Forstwirtschaft ist in erster Linie fur den Betrieb im groBen geeignet. 
Die groBe Wirtschaft kennt eigentlich nur den jahrlichen Betrieb; einen 
aussetzenden Betrieb mit Anwendung auf die VerhaItnisse ganzer Ober
forstereien oder ganzer Lander gibt es nicht. Die Leiter der Forstwirt
schaft, die Wirtschaftsregeln aufstellen und die Statik in die Praxis 
einfuhren, haben hierbei groBere Betriebsverbande, nicht nur einzelne 
Bestande, vor Augen. Auch die Unterschiede zwischen dem jahrlichen 
und aussetzenden Betrieb haben keine prinzipiellen Gegensatze zur 
Folge. Schon vor einem halben Jahrhundert wurde der Beweis gefiihrt 1), 
daB "die forstwirtschaftliche Bodenrente unverandert bleibt, ob man 
den aussetzenden oder jahrlichen Betrieb zugrunde legt, ob man eine 
Flache als fiir sich bestehend oder als Tell einer groBerender Rechnung 
unterstellt". Wohl aber ergeben sich fur beide Betriebsfuhrungen ge
wisse Unterschiede in der Art der Behandlung und Darstellung. 

Die vorstehend aufgefiihrten Unterschiede sind einfluBreich geriug, 
um· zu begriinden, daB die Statik fiir sich behandelt wird. Sprach sich 
schon G. Heyer 2), der die forstliche Statik unmittelbar auf den Lehren 
derWaldwertrechnung aufbaute, fiir eine gesonderte Behandlung beider 
Gebiete aus, so erscheint dies von einem Standpunkt, wie er vorstehend 
zu begriinden versucht wurde, in noch weit hoherem MaBe erforderlich. 

Was das System und den Inhalt der nachfolgenden Schrift be
trifft, so hat sich der Verfasser unm,ittelbar an Hundeshagen 3) an
geschlossen. 

1) Faustmann, Allgem. Forst- u. Jagdztg. 1849, Dezemoorheft. 
2) Handbuch der forstlichen Statik, Vorwort. 
3) Forstliche Gewerbslehre, 3. AufL, § 580-604. 
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Abgesehen von Waldern, die in erster Linie zur Verhinderung 
raschen Wasserabflusses und zu anderen Aufgaben des Schutzes, zur 
ErhOhung der landschaftlichen Schonheit oder zur Ausiibung eines 
Vergniigens dienen sollen und hierdurch die Bestimmungsgriinde fiir 
ihre Behandlung erhalten, ist der Zweck des Waldes allgemein auf die 
Erzeugung eines Ertrags gerichtet. Daher mu.B auch die Riicksicht 
auf den Ertrag fiir die Ma.Bnahmen und Einrichtungen der Forstwirt
schaft bestimmend sein. 

Der Ertrag des Waldes besteht in seinen Nutzungen, die in Haupt
und Nebennutzungen eingeteilt werden. Die Nebennutzungen, ins
besondere Streu, Weide und Mast, waren lange Zeit fiir die Anwohner 
des Waldes von gro.Ber Bedeutung. Manche sozialen und wirtscha£t
lichen Einrichtungen hatten ihren Bezug zur Voraussetzung. 1m Laufe 
der Zeit sind sie aber mehr und mehr zuriickgetreten. Die wichtigsten 
Fragen der Forstwirtschaft werden jetzt auf die Hauptnutzung, die beim 
Fortschritt der wirtschaftlichen Kultur immer gro.Bere Bedeutung ge
winnt, beschrankt. 

Der Hauptnutzungsertrag wird einerseits durch die Masse, anderer
seits durch den Wert des Holzes bestimmt. Dem Ertrag stehen die 
Produktionskosten gegeniiber, die, entsprechend dem Verfahren in 
anderen Wirtschaftszweigen, mit ihm verglichen werden, um den okonomi
schen Erfolg der Wirtschaft darzustellen. Hiernach kann der vorliegende 
Gegenstand in folgende Teile zerlegt werden: 

1. die Erzeugung der Holzmasse durch den Zuwachs; 
2. die Bildung der Werte des Holzes; 
3. die Produktionskosten der Forstwirtschaft; 
4. die Vergleichung des Ertrags mit den Produktionskosten. 



Erster Abschnitt. 

Die Erzeugung der Holzmasse durch den 
Zuwachs. 

Mit dem Zuwachs, durch den die Holzmasse gebildet wird, habElD 
sich fast aIle Zweige der Forstwirtschaft zu beschaftigen. Sein Zustande
konini.en wird durch die Gesetze der Pflanzenphysiologie bestimmt, 
auf die deshalb bei allen den Zuwachs betreffenden Fragen zuriick
zugehen ist. In unmittelbarem Abhangigkeitsverhiiltnis steht er zur 
Bodenkunde und Standortslehre, die ffir die Menge und Beschaffenheit 
der Holzerzeugung die wichtigste Grundlage bilden. Zum Waldbau· 
hat der Zuwachs vielseitige Beziehungen; die meisten waldbaulichen 
MaBnahmen sind auf die Verbesserung der Zuwachsleistungen gerichtet. 
Die Berechnung des Zuwachses ist Gegenstand der HolzmeBkunde. 
In der Ertragsregelung bildet der Zuwachs den aIlgemeinsten Bestim
mungsgrund der Nutzung; er hat einer Reihe von Methoden als MaBstab 
und Grundlage gedient. Seiner okonomischen Bedeutung nach aber 
gehort der Zuwachs der forstlichen Statik an. 

I. Die Grundbedingungen der Zuwachsbildung. 
Der Zuwachs wird bekanntlich durch den abwarts gerichteten 

Saftstrom angelegt. Die Wurzeln der Baume nehmen im Friihjahr 
bei einer gewissen Temperaturdie Feuchtigkeit des Bodens und, in 
dieser gelost, gewisse anorganische Stoffe auf, die zur Bildung des Holzes, 
der Rinde, der Blatter und Samen notig sind. In den jiingeren Holz
lagen steigt der Saft in die Hohe. Durch die Arbeit der Blatter, welche 
Feuchtigkeit ausdiinsten und Kohlensaure aus der Luft aufnehmen, 
wird der Nahrungssaft konzentriert und umgebildet. Er steigt im Bil
dungsgewebe herab und legt auf diesem Wege neue Holz- und Rinden
schichten an. Da das im Sommer gebildete Holz dichter, weniger poros, 
haufig auch dunkler gefarbt ist als das lockere Friihjahrsholz, so konnen 
die einzelnen Jahrringe bei den meisten Holzarten deutlich voneinander 
unterschieden werden. 
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Die Menge von Zuwachs, welche auf einer gegebenen Flache erzeugt 
wird, ist abhangig von den Standortsverhaltnissen, von der Fahigkeit 
des Bestandes, die von der Natur gegebenen Stoffe aufzunehmen und 
zu assimilieren, und vom Gehalt des Holzes an organischen und an
organischen StoHen. 

1. Der EinfluB des Standorts auf den Zuwachs. 

Beide Faktoren des Standorts, Boden und Lage, sind auf den Zu
wachs von EinfluB. 

a) Das Verhalten des Bodens. 

Die Quellen fiir die Bildung des Zuwachses sind Boden und Luft. 
Diese liefert den zur Bildung des Holzes erforderlichen KohlenstoH, 
dem Boden werden die anorganischen Bestandteile entnommen. Da 
der Kohlenstoff durch Zersetzung pflanzlicher und tierischer Stoffe 
in geniigender Menge erzeugt und den Baumen zugefiihrt wird, so 
sind es, auBer dem Feuchtigkeitsgehalt, insbesondere die im Boden 
befindlichen IOslichen NahrstoHe, welche den wichtigsten Bestimmungs
grund fiir die Art und Menge der Produktion nicht nur der Forstwirt
schaft, sondern der Bodenkultur iiberhaupt bilden. Ihr Vorhandensein 
ist eine notwendige Bedingung fiir die Holzerzeugung. Insbesondere 
kommen. von jenen Stoffen Kali, Kalk, Magnesia und Phosphorsaure 
bei der Beurteilung der Leistungsfahigkeit des Bodens in Betracht. 

Untersuchungen des Bodens auf seinen Gehalt an den genannten 
Nahrstoffen bieten wegen der BeschaHenheit der vom Walde einge
nommenen Flachen besondere Schwierigkeiten. Die Verhaltnisse der 
Landwirtschaft sind in dieser Beziehung einfacher. Der von den Wurzeln 
der Feldgewachse eingenommene Boden kann nach seinem V olumen 
und seiner Beschaffenheit genau untersucht und nach seiner Wirksam-

. keit bestimmt werden; er ist gleichmaBig bearbeitet, uberall genugend 
gelockert. Eine Bodenprobe, dieder chemischen Analyse unterworfen 
wird, kann fur eine groBere Flache als MaBstab dienen. :Oer von den 
Waldbaumen eingenommene Boden ist dagegen wegen seiner Festigkeit, 
seines Gehalts an Steinen, seiner wechselnden Tiefgriindigkeit und 
haufigen Durchwurzelung nach seinem Volumen und dem MaBe seiner 
Leistungsfahigkeit nicht mit gleicher Bestimmtheit zu untersuchen. Es 
kommthinzu, daB wahrend der langen Zeit, die zur Entwicklung der 
Waldbaume notig ist, durch die Verwitterung des Grundgesteins,durch 
die atmospharischen Niederschlage und andere Einwirkungen der Natur 
und der Wirtschaft Veranderungen im Nahrstoffgehalt des Bodens ein
treten. Auch wird man, um den Vorrat an chemischen Nahrstoffen nach 
seiner Bedeutung fiir den Zuwachs zu beurteilen, nicht unbeachtet lassen 
·diiden, daB der Gehalt des Holzes an einzelnen Mineralstoffen kein 
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gleichbleibender und feststehender ist. "Es unterliegt keinem Zweifel, 
daB eine reichlichere Zufuhr von Mineralstoffen die Produktion steigert, 
aber doch nur bis zu einem gewissen Grade; ist dieser erreicht, so lagern 
sich die Mineralstoffe im Pflanzenkorper ab, ohne fur physiologische 
Zwecke Verwendung zu finden; die Pflanze treibt dann Luxuskonsum'~ 
(Ramann). Die Schwankungen in der prozentischen Zusammensetzung 
der Reinasche, die hiernach eintreten konnen, sind sehr betrachtlich 1). 
Manche Stoffe konnen bis zu einem gewissen Grade einander vertreten2). 

Wenn nun aber auch der chemische Reichtum des Bodens fest
gestellt werden konnte, so wiirde daraus doch. kein genugender MaB
stab zur Beurteilung der Menge des Zuwachses, der auf einer gegebenen 
Flache tatsachlich erfolgt, zu entnehmen sein. Haufig befinden sich 
die zur Ernahrung dienenden Stoffe in einem 80lchen Zustand, daB 
sie von den Wurzeln nicht aufgenommen werden konnen. Ob die zur 
Ernahrung der Baume im Boden verfugbaren Stoffe wirklich fUr den 
Zuwachs verarbeitet werden, hangt stets von denphysikalischen 
Eigenschaften des Bodens abo Es gehOren hierher insbesondere Tief
grundigkeit, Frische, Lockerheit und die Fahigkeit der Aufnahme und 
Zuruckhaltung der Warme und Feuchtigkeit. Die Tiefgrundigkeit 
ist fUr Holzarten mit tiefgehenden Wurzeln eine Grundbedingung ge
deihlichen Wachstums. Auch wenn sie fur die naturgemaBe Ausbildung 
der Wurzeln nicht notig ist, wirkt sie doch in chemischer und physikali
scher Hinsicht gunstig. Auf tiefgrundigem Boden ist cet. par. der fur 
die Baume notige Wachsraum ein kleinerer, die Stammzahl bei gleicher 
Starke eine groBere als auf flachgrundigem; demgemaB auch Zuwachs 
und Masse. - Ein gewisses MaG von Frische ist fUr die Unterhaltung 
der physiologischen Tatigkeit aller Gewachse notwendig. Wenn es 
fehlt, hort das Wachstum auf; wenn es merklich hinter dem wunschens
werten MaGe zuruckbleibt, wird der Zuwachs auBerordentlich beeintrach
tigt. Daher ist dieser unter ubrigens gleichen Verhaltnissen auch nach 
dem Gelande sehr verschieden. In den meisten deutschen Mittelgebirgen 
und Hugellandern zeichnen sich nordliche Expositionen, Mulden und 
andere frische Lagen durch einen hoheren Zuwachs aus, obwohl sie 
weniger direktes Sonnenlicht erhalten, als Sudhange und Erhebungen. -
Lockerheit erhoht stets den Zuwachs. Auf einem lockeren Boden 
konnen sich nicht nur die zur Aufnahme der Mineralstoffe dienenden 
Zaserwurzeln in viel reicherer Menge ausbilden, sondern es stehen auch 

1) Helbig, Forstliche Standortslehre itn Handbuch der Forstwissenschaft., 
3. Aufl., S. 280. 

2) Ramann, Bodenkunde, 1. Auf I., S. 313. Helbig, a. a. O. S. 276. ("Von 
jedem der unentbehrlichen Elemente ist fiir die Vollentwicklung der Pflanzen 
eine gewisse Minimalmenge unerlaBlich. Wenn moglich nimmt sic aber eine dariiber 
hinausgehende Menge auf, und es scheint, daB wenigstens dieses Mehr bis zu einem 
gewissen Grade durch andere verwandte oder indifferente Stoffe vertreten werden 
kann. ") 
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andere Eigenschaften, die die Bodentatigkeit erhOhen, mit ihr in Ver
bindung. Insbesondere ist die Durchliiftung des Bodens, durch 
welche die Kriimelstruktur befordert und den Pflanzen Sauerstoff zu
gefiihrt wird, hervorzuheben. 

Was das Verhaltnis der chemischen zu den physikalischen Eigen
schaften des Bodens betrifft, so ist zu beachten, daB durch giinstige 
Bedingungen physikalischer Natur auch die chemischen Eigenschaften 
des Bodens giinstig beeinfluBt werden, wei! aIle chemischen Vorgange 
beim Vorhandensein des rechten MaBes von Warme, Luft und Feuchtig
keit bes8er und schneller erfolgen als da, wo diese physikalischen Be
dingungen fehlen. Man kann daher die chemischen und physikalischen 
Eigenschaften nicht in einen Gegensatz stellen, muB sie vielmehr stets 
im Zusammenhang auffassen 1). 

Von EinfluB auf das Verhalten des Bodens nach beiden Richtungen 
ist endlich stets der Hum us g e h a It. Er ist deshal b fiir die forstliche 
Praxis von besonderer Bedeutung, weil die Tatigkeit des Forstwirts auf 

1) Die Frage nach der Bedeutung der chemischen gegeniiber den physikalischen 
Eigenschaften des Bodens wird seit 1/2 Jahrhundert sehr verschieden beantwortet. 
G. Heyer stellt in seinem Lehrbuch der forstlichen Bodenkunde und Klimatologie 
(1856) den Satz auf, daB die physikalischen Eigenschaften: Feuchtigkeit, Tief
griindigkeit, Lockerheit und HumushaItigkeit die wichtigsten Faktoren der Boden
giite seien, wahrend der mineralische Gehalt ihnen gegeniiber zuriicktrete. -
W. Schiitze (Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. 1871) untersuchte sechs verschiedenc 
Boden I.-V. Klasse yom Diluvialsand der norddeutschen Ebene und fand, im Gegen
satz zu G. Heyer, daB fUr dieLeistung der norddeutschen SandbOden der MineraI
stoffgehalt von ausschlaggebender Bedeutung sei. Es war jedoch fiir die vorliegende 
Frage sehr charakteristisch, daB nicht etwa ein regeImaBiges Verhaltnis zwischen 
dem MineraIstoffgehaIt des Bodens und seiner ZuwachsIeistung vorlag, sondern daB 
ganz vorzugsweise sein KaIkgehalt ausschlaggebend war. Auf Grund der Schiitze
schen Zahlen wies Albert (Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. 1905) nach, daB der Gehalt 
der norddeutschen Sandboden an Kali und Phosphor fur eine Reihe von Umtriebs
zeiten ausreichend ware, und daher auch nicht bestimmend fUr die Ertragsfahigkeit 
sein konne, wahrend hinsichtlich des Kalkes die zweifache Rolle, die er spiele - als 
Nahrstoff und Forderer alIer die Fruchtbarkeit bedingenden Vorgange - in Betracht 
zu ziehen sei. Sehr eingehend und sachkundig ist die Bedeutung der chemischcn 
und physikalischen Eigenschaften des Bodens fiir die Leistung der Waldbaume 
yom Forstmeister Erdmann (Die nordwestdeutsche Heide in forstlicher Beziehung 
1907) dargestelIt worden. Unter Bezugnahme auf die Beobachtungen, die in der 
Praxis in reichem MaBe gemacht werden, hebt er die Bedeutung der physikalischen 
Eigenschaften gegenuber den chemischen hervor und kommt zu dem SchIuB: "In 
den physikalisch-biologischen Faktoren - Feuchtigkeit, DurchIiiftung, Locker
heit, Tatigkeit, Warme - liegt das Schwergewicht der Beeinflussung des Holz
pflanzenwuchses durch die Eigenschaften des Bodens, nicht im Gehalt an minerali
schen Nahrstoffen, der - wenigstens bis zu einer gewissen, fiir die Menrzahl ungerer 
Holzarten anscheinend ziemlich tief liegenden Grenze - fur sich aHein sehr wenig 
imstande ist, die Produktionsleistung eines Bestandes groBer oder geringer zu 
gestalten. DaB in vielen Fallen dennoch eine gewisse Beziehung zwischen MineraI
stoffgehalt und Ertragsklasse in Erscheinung tritt, erklart sich dadurch, daB die 
chemischen Verhaltnisse des Bodens vielfach - freilich nicht immer - die physi
kalischen mitbestimmen und somit indirekt oft wirksam werden konncn." 
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den Humusgehalt mehr als auf irgendeine andere Bodeneigenschaft 
einzuwirken vermag. Der bei regelmi:i.J3igem Luftzutritt- durch Laub, 
Nadeln und andere organische Abfalle gebildete und mit dem Mineral
boden sich mischende Humus verhaIt sich nach allen Richtungen 
fUr das Wachstum der Holzgewachse sehr gUnstig. Er enthaIt die 
Stoffe, die fiir die Holzbildung erforderlich sind. Durch die verwesenden 
Waldabfalle wird Kohlensaure entwickelt, die auf die Bodenbildung 
durchZersetzung der Gesteine fOrdernd einwirkt. Auch die wichtigsten 
physikalischen Eigenschaften werden giinstig beeinfluBt, insbesondere 
die Lockerheit, die Fahigkeit der Wasseraufnahme und -zuriickhaltung 
und die Temperatur, deren Extreme -abgeschwacht werden. 

Auf Standorten, wo die genanntenZersetzungsfaktorenganzoder 
teilweise fehlen, geht die Verwesung der Waldabfalle lahgsam vor sich. 
Die Zunahme der Streu- und Humusdecke erfolgt rascher als ihre Ab
nahme durch die Zersetzung. Die Folge hiervoIi ist, daB sich von Jahr 
zu Jahr starker werdende Humusmassen bilden. Solche dem Boden 
auflagernde Humusschichten verhalten sich aber nach ihren chemischen 
und physikalischen Eigenschaften sehr ungiinstig. Durch die sich 
bildenden Humussauren werden die oberen Bodenschichten ausgewaschen; 
die lOslichen Mineralsalze werden in die Tiefe gesenkt. Die oberen 
Schichten werden daher chemisch armer, was sich oft auch in der Farbung 
zu erkennen gibt. Zugleich tritt auch eine Verschlechterung der physi
kalischen Eigenschaften des Bodens durch die Auflagerung des Humus 
cin. Das Porenvolumen wird verringert, der Gehalt an atmospharischer 
Luft daher kleiner. Hiermit ist, nebst der Verlangsamung der Ver
witterung, die weitere Folge, daB das organische Leben, -insbesondere 
die Tatigkeit von Wiirmern und Pilzen, vermindert oder aufgehoben 
wird. Endlich verhalt sichder unzersetzte Humus dadurch sehr un
gUnstig, daB er dem mineralischen Boden Feuchtigkeit entzieht, wahrehd 
er selbst durch einen sehr ungleichmaBigen Feuchtigkeitszustand aus
gezeichnet ist. 

Einen allgemein anwendbaren Ma3stab fiir die Bemessung der Giite 
des Rodens gibt es nicht 1). -

b) Das Verhalten der Lage. 

Der Zuwachs, der nach den chemischen UIid physikalischen Eigen
.schaften des Bodens moglich ist, kommt nur zustande, wenn die klimati-

1) Ramimn (a. a. O. S. 212) gelangt zu dem abschlieJ3enden Urteil: "Einen 
brauchbaren MaJ3stab fUr Bodenkraft (d. i. die Summe aller chemischen und 
physikalischen Eigenschaften des Bodens) und Fruchtbarkeit (d. i. die Beziehung 
_zwischen Bodenkraft und Entwicklung der Pflanzen) gibt es nicht und kaun es 
nicht geben, da die einzelnen Faktoren variabel sind, sich gegenseitig giinstig oder 
-ungiinstig beeinflussen und bald der eine bald der andere das Ubergewichterhii.lt. 
Man kOnnte ein ahnliches Gesetz des Minimums fiir diese Begriffe ableiten~ wie es .. 
fiir die PfIanzenproduktion aufgestellt ist: der im MiudestmaJ3 vorhandene chemische 
und physikalische Faktor bestimmt die Bodenkraft." 
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schen Bedingungen den Anforderungen der Holzarten entsprechen. 
Von der Lage ist die Warme des Standorts abhangig, sowohl die durch
schnittliche Jahrestemperatur, als auch ihre Verteilung auf die Jahres
zeiten. Beides ist fur alie Gewachse von groBer, ausschlaggebender Be
deutung. Unterhalb ihres Warmeminimums ist der Zuwachs einer Holz 
art auf dem chemisch besten Boden = O. Auch die fUr den Ertrag der 
Forstwirtschaft wichtigen atmospharischen Niederschlage und die dwch 
sie bewirkten Schaden sind von der Warme abhangig. 

Die Warme eines Ortes wird bestimmt durch die geographische 
Lange und Breite, die Erhebung uber den Meeresspiegel, den Charakter 
der betreffenden Gegend, die nachbarliche Umgebung (insbesondere 
die Nahe groBerer Wasserflachen, den Schutz durch Gebirgeusw.) 
und die Neigung nach der Himmelsgegend. In welchem MaBe die Warmc 
auf den Zuwachs einwirkt, kann am deutlichsten bei einer Wanderung 
von den tieferen nach den hoheren Schichten eines ubrigens gleich
maBigen Bergabhangs erkannt werden. J e weiter man ansteigt, urn 
so niedriger sind die Hohen der Baume, urn so geringer sind Masse und 
Zuwachs. Die gieiche Erscheinung tritt in groBeren Abstanden in 
horizontaler Richtung dem Beobachter entgegen. 

Im aligemeinen besteht die Regel, daB die Holzarten, wie alie 
anderen Gewachse, innerhalb ihrer natiirlichen Verbreitungsgebiete 
nachhaltig am meisten Zuwachs erzeugen. Jede Holzart hat ihr be
stimmtes Wuchsgebiet 1), das durch die genannten Faktoren der Lage 
bestimmt ist: Nach den nordlichen und vertikalen Grenzen nimmt 
die Massenerzeugung ab, weil die fur die Holzbildung notige Warme 
fehit und die Zeit des Wachstums zu kurz ist. SchlieBlich, bei tJber
schreitung des Warmeminimums, sinkt der Zuwachs auf den Nullpunkt; 
die Holzart verschwindet. Aber auch eine zu milde Lage ist, trotzdem 
die Entwicklung beschleunigt und die zeitweilige Zuwachsleistung erhoht 
wird, fur die nachhaitige Holzmassenerzeugung nicht gunstig. In zu 
milden Lagen treten Konkurrenten der Holzarten auf, teils inanderen 
Holzpflanzen, teils in sonstigen Gewachsen bestehend, welche die ver
fugbaren Nahrstoffe des Bodens fUr sich nutzen und den Holzgewachsen 
entziehen 2). 

2. Der Eillflu.Q der Bestandesverhaltnisse auf den Zuwachs. 
Im Standort liegt immer nur ein Bestimmungsgrund des Zuwachses; 

er bildet gewissermaBen den MaBstab fur den normalen Zuwachs, der 

1) Dieses richtig zu beurteilen, ist deshalb fUr manche Aufgaben desWald
baues und der Iorstlichen Statik von grundlegender Bedeutung. VgI. Borg
greve, Holzzucht, S. 48-67, nebst den zugehOrigen Tafeln. In der neuesten 
Zeit haben die forstlichen Versuchsanstalten Untersuchungen tiber die nattirlichen 
und kiinstlichen Verbreitungsgebiete einiger wichtigen Holzarten eingeleitet; s. 
Dengler, Die Horizontalverbreitung der Kiefer, 1904, der Fiehte und Tann.e 1912. 

2) Vgl. hierzu H. l\Iayr, Waldbau auf naturgesetzlicher Grundlage 1909, 
1. Teil, 3. Abschn. 
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auf einer Flache erzeugt werden kann. Was dagegen auf derselben 
wirklich wachst, ist auBer yom Standort von der Beschaffenheit der 
vorhandenen Bestande abhangig. Die hierauf beziiglichen Bestimmungs
griinde des Zuwachses sind auf Wurzel und Krone zuriickzufiihren. 

Die Wurzel gibt dem Baume seinen Halt und vermittelt die Auf
nahme'des Wassers und der anorganischen Nahrstoffe. Wiinschenswert 
ist immer eine gleichmaBige, ihren Wachstumsgesetzen entsprechende 
Ausbildung der Wurzel in horizontaler und vertikaler Richtung. Durch, 
eine solche wird nicht nur der Zuwachs geftirdert, sondem auch die 
Widerstandsfahigkeit der Stamme gegen manche Naturschaden, welche 
den Ertrag vermindem, erhtiht. Indessen die gleichmaBige Ausbildung 
der Wurzel wird durch die Beschaffenheit des Bodens oft verhindert. 
Mechanische Widerstande, die sich im Boden vorfinden, und Ungleich
heiten in der chemischen Zusammensetzung der Bodenbestandteile 
haben auf die Wurzelbildung groBen EinfluB. Von den Ergebnissen der 
neueren Arbeiten, die sich auf die Wurzel beziehen, ist der Nachweis 
des au6erordentlichen Wahl- und Anpassungsvermtigens, welches der 
Wurzel zukommt, von besonderem Interesse 1). Sie meidet ungiinstige 
Bodenverhaltnisse und sucht diejenige Bodenart auf, welche ihr am 
meisten zusagt. 

Die Ausbildung der Wurzel ist wegen ihres Zusammenhangs mit 
der Beschaffenheit des Bodens fur den Zuwachs von groBem EinfluB. 
Die MaBnahmen der forstlichen Technik wiirden deshalb auch bestimmter 
zur Wurzel in Beziehung gesetzt werden, wenn diese sich dem Auge 
zu erkennen gabe. Wegen der Unsichtbarkeit der Wurzel ist es natilr
lich, daB bei Durchforstungen und Lichtungen die nach Starke und 
Beschaffenheit erkennbare Krone zur Richtschnur bei den Auszeich
nungen genommen wird. FUr die Entwicklung der Bestande bilden, 
abgesehen von Einwirkungen besonderer Art, die UnregelmaBigkeiten 
verursachen, die Hohe des Kronenansatzes und der Umfang der Krone 
die charakteristischen Merkmale. Stets bleibt jedoch die physiologische 
Tatsache von EinfluB, daB Wurzel und Krone beziiglich ihrer Richtung 
und Starke im Verhaltnis stehen. Beide Teile suchen sich in ihrer 
Entwicklung nach Form und Starke ins Gleichgewicht zu setzen 2). 

1) Moeller, fiber die Wurzelbildung der ein· und zweijahrigen Kiefer im 
miirkischen Sandboden. Zeitschr. f. F. u. J., 1902, Aprilheft und 1903, Mai· und 
Juniheft. 

2) PreSler, Gesetz der Stammbildung, 1865, 2. Kapitel, stellte seinen Zn
wachsregeln den'Lehrsatz voran: "Das Wurzelvermogen ist dem Blattvermogen 
proportional; beide halten daher einander im Gleichgewicht und streben bei ge
habten Storungen dasselbe wieder herznstellen." Borggreve, Forstabsehiitzung 
1888, S 29: "Die letzteren (arbeitenden Organe) stehen an jedem Organismus, 
insbesondere Banm, naeh uralter Anpassung in einem fiir die Erfiillung ihres Zweekes 
unter den gegebenen Bedingungen moglichst giinstigem Vethaltnisse zueinander. 
Wird dasselbe gewaltsam gestort, so hat jeder Organismns in gewissem Grade. 
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Fiir die Aufgaben der forstlichen Statik ist es von Wichtigkeit, 
die Bedingungen zu kennen, unter welchen ein . Zuwachsmaximum 
hervorgebracht wird. Ein solches zu erzeugen, ist Aufgabe der Wirt
schaft. Der Zuwachs bildet allerdings nicht das MaB des Ertrags, den 
die forstliche Statik regeln solI; aber er ist ein sehr wichtiger Faktor 
desselben. Jedenfalls darf sich die Wirtschaft vom Maximum des Durch
schnittszuwachses, der sich lange Zeit hindurch wenig andert, nicht 
weit entfernen. 

Wenn nun ein Maximum an Zuwachs gebildet werden solI, muB 
folgenden Bedingungen geniigt werden: 

1. Der gegebene Bodenraum muB moglichst vollstandig 
von den Baumwurzeln durchzogen und ausgenutzt werden. 
Dies bedeutet, allgemein ausgedriickt, die Herstellung und Erhaltung 
einer vollstandigen Bestockung. Indem man die genannte Forderung 
aufstellt, ergeben sich zugleich gewisse Folgerungen in bezug auf die 
Begriindung und weitere Behandlung der Bestande. Die Bestandes
begriindung solI, wenn okonomische Ziele an erster Stelle stehen, eine 
vollstandige, geniigend dichte sein, so daB der Boden bald und voll 
von den Holzp£lanzen eingenommen wird. Bei einer weitstandigen 
Begriindung bilden und erhalten sich dagegen Standortsgewachse, die 
einen Teil der Bodennahrstoffe der Holzbildung entziehen. Weiter 
ergibt sich aus jenem Satze, daB starkere Lichtungen, wenn sie nicht 
mit Zwecken der Verjiingung verbunden sind, nicht vorgenommen 
werden sollen. Sie bewirken gleichfalls das Auftreten von Standorts
gewachsen, das der aufgestellten Forderung zuwiderlauft. Bei licht
kronigen Holzarten treten ferner, auch ohne daB absichtlich Lichtungen 
eingelegt werden, von einem gewissen Alter ab starkere Bodeniiberziige 
ein, die einen Teil der verfiigbaren Bodennahrstoffe der Bildung des 
Zuwachses entziehen. Daher ist es, wenn der ausgesprochenen Be
dingung geniigt werden solI, erforderlich, daB bei den sich licht stellenden 
Holzarten der sinkende Zuwachs erganzt wird. Dies geschieht in der 
forstlichen Praxis durch den Unterbau im Stangenalter, der auBer 
dieser Erganzung auch die Erhaltung eines guten Bodenzustandes 
herbeifiihren solI. 

2. Es muB eine moglichst groBe Menge von oberirdischen 
'Vachstumsorganen der unmittelbaren Einwirkung der Sonne 
ausgesetzt sein. Die Menge von BHHtern, welche Zuwachs erzeugt, 
ist zunachst von der Holzart abhangig. Schatten ertragende Holzarten 
besitzen mehr Blatter an der Oberflache und im Innern der Kronen, 
die an der Zuwachsbildung teilnehmen. Auch nach dem Standort ist 

der Baum aber in besonders erheblichem MaBe, die Fiihigkeit und Tendenz, in rei13end 
schneller geometrischer Vermehrung die fur den Gesamtzweck ungeniigend ge
wordenen Organe bis auf das normale Verhiiltnis wieder zu ergiinzcn, falls jene 
Storung nicht ganz oder fast todlich wirken muBte " 
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die Menge der arbeitenden Blatter verschieden. Auf gutem Boden 
kommen bei gleicher FlachengroBe nicht nur mehr, sondern auch kraftigere 
Wachstumsorgane· zur Entwicklung. Was die Lage betrifft, so ist so
wohl. die Abdachung als insbesondere die Neigung nach der Himmels
gegend von EinfluB. Siidseiten erhalten mehr Sonnenlichtals die der 
Sonne abgewandten Hange. Sie wiirden daher auch mehr Zuwachs her
vorbringen, wenn nicht haufig infolge des Mangels an der notigen Boden
frische entgegengesetzte Ursachen in starkerem MaBe wirksam waren. 
Auch dieSteIlung der Bestande hat auf die Menge der dem Lichte zuge
wandten Wachstumsorgane EinfluB. Eine starkere Unterbrechung des 
Schlusses hat eine Verminderung der beleuchteten Oberflache und 
damit,trotz der Steigerung des Zuwachses der Einzelstamme, eine Ab
nahm,e des Gesamtzuwachses auch aus diesem Grunde zur Folge. Da
gegen ka,nn, wie sich nach den einfachen geometrischen Formen der 
Kronen gutachtlich nachweisen laBt, bei verschiedenen Graden des 
Bestandesschlusses und bei schwachen SchluBunterbrechungen, die 
Menge der Blattorgane, welche Sonnenlicht erhalt annahernd gleich sein. 
Deshalb kann auch unter verschiedenen Durchforstungs- und Lichtungs-
graden der gleiche Zuwachs erzeugt werden. . 

Neben der SteIlung der Bestande ist auch die Form der Krone 
auf die Blattsumme von. EinfluB. Sie wird, abgesehen von unregel
maBiger Bildung durch Naturschaden, besonders durch den Hohen
wuchs der Haupt- und Seitenachsen bestimmt,. der in erster Linie vom 
Alter, dann aber auch von der BestandessteIlung abhangig ist. Je 
gestreckter die Triebe und je langer die Hohen der Kegel, welche die 
Krone der Stamme bilden, im Verhaltnis zu ihrer Basis sind, um so 
groBer ist die Oberflache, welche direktes Sonnenlicht genieBt. Hier
nach ist es auch erklarlich, daB, wie aIle Untersuchungen, die in dieser 
Richtung angestellt sind, bestatigen, die hochsten Zuwachsbetrage der 
Zeit des lebhaftesten Hohenwuchses folgen. 1st dieser beendet, so mu.1l 
neben anderen auch aus diesem Grunde der Massenzuwachs abnehmen, 
weil die Kegel, welche die Kronenoberflache bilden, stumpfer werden 
und weniger Licht erhalten. Indessen auch nach dem AbschluB der Haupt
acnsen sind die Seitentriebe noch fahig zuzuwachsen. Sie verursachen 
eine WOlbung der Krone, die die Oberflache vergroBert. Deshalb konnen 
kraftige, im angehenden Baumholzalter gefiihrte Durchforstungen, 
welche eine KronenwOlbung herbeifiihren, die sonst in diesem Alter ein
tretende Abnahme des Zuwachses verhindern oder aufhalten. 

Von EinfluB auf den Zuwachs ist endlich auch die Bliiten- und 
Fruchtbildung. Die Stoffe, welche hierzu verwendet werden, gehen 
ffir den Massenzuwachs verloren. Die Samenbildung tritt um so friiher 
und starker auf, je groBerer Wachsraum den Stammen in ihren ver
schiedenen Altersstufen zuteil geworden ist. 
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3. Der Ein:8.u6 des Holzgehalts. 
Die Einheit, nach welcher der Zuwachs bemessen wird, ist der 

Raum, den das Holz einnimmt (Festmeter). In dem gleichen Volumen 
konnen aber sehr verschiedene Mengen von organischen und unorgani
schen Stoffen enthaIten sein. Bestimmend ffir die erzeugbare Zuwachs
mass~ ist der substantielle Gehalt des Holzes. Dieser kann, entsprechend 
seinen Quellen, entweder auf die Stoffe, die dem Boden entnommen 
sind, oder aber auf das Gewicht des Holzes, welches hauptsachlich durch 
die organischen Stoffe gebildet wird, bezogen werden. Da die dem 
Boden entnommenen Mineralstoffe nicht verbrennen, sondern als kohlen
saUre Salze in der Aschezurftckbleiben, so konnen sie durch die chemische 
Analyse dieser Asche genau bestimmt werden. 

a) Der Gehalt des Holzes an Mineralstoffen. 

1m allgemeinen enthiiJt die jahrliche Ernte einer geordneten; auf 
Holzzucht beschrankten Forstwirtschaft nur wenig Mineralstoffe. Durch 
die ·landwirtschaftlichen Ernten wioo dem Boden weit mehr entzogen, 
namentlich '8.n denjenigen Stoffen, welche bei den chemischen Beziehungen 
zwischen dem Boden und seinen Erzeugnissen besonders in Betracht 
kommen (Phosphor; Kali, KaIk). Trotz der Geniigsamkeit der Wald
baume sind die Vers9hiedenheiten, die sie in ihrem chemischen GehaIt 
zeigen, wegen der Beschaffenheit vieler Boden von groBem EinfluB auf 
die Wirtschaftsfiihrung. Sie miissen namentlich bei der Wahl der Holzart 
berftcksichtigt werden, sind aber auch in bezug auf den Zuwachs von 
grundlegender Bedeutung. Es konnen zwar keine zahlenmaBigen Be
ziehungen zwischen ihm und dem chemischen Gehalt des Holzes nach
gewiesen werden. Trotzdem ist dieser ein einfluBreicher Faktor der 
Massenerzeugung. Hier kommt das Gesetz des Minimums zur Oel
tung,namentlich fur geringe Boden. Die Forstwirtschafthat es haufig 
mit BOden zu tun, die so beschaffen sind, daB lediglich wegen Mangels 
an gewissen Mineralstoffen manche Holzarten uberhaupt nicht wachsen 
oder nur sehr geringen Zuwachs erzeugen. 

Sofern die Nutzungen ausschlieBlich auf Holz gerichtet sind, wird 
dem Boden auch im Laufe langer Zeit und ohne daB ein Wechsel der 
Holzarl eintritt, nicht mehr entzogen, als ihm durch die Zersetzung 
der organischen Abfalle, durch Verwitterung und atmospharische Nieder
schlage wiedergegeben wird. Dies wird durch chemische Untersuchungen 
und gutachtliche Urleile bestatigt, entspricht aber auch den Erfahrungen, 
die in allen groBeren Wirtschaftsgebieten gemacht sind. Nicht nur der 
Urwald, der Jahrtausende Holz getragen hat, zeichnet sich oft durch 
einen besonders guten Bodenzustand aus; auch der Boden der auf 
Holz genutzten Wirtschaftswalder erhalt sich bei ubrigens guter Be
handlung in gleichbleibendem Zustand. Es ist sehr charakteristisch, 
daB beim regelmaBigen Hochwaldbetrieb diejenigen Altersstufen, welche 
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den hOchsten Zuwachs erzeugen (jiingere und mittlere Stangenorte), sich 
auch in bezug auf den Boden am besten verhalten. Wird dagegen die 
Nutzung auf die Bodendecke ausgedehnt, so ist eine Verschlechterung 
des Bodens unausbleiblich. Die Nadeln und Blatter sind reich an an
organischen Stoffen. Nach Weber 1) wird in der Buchenwirtschaft 
(unter mittleren Verhaltnissen) durch Nutzung des jahrlichen Laub
abfalls 9,9 kg Kali, 81,9 kg Kalk, lO,5 kg Phosphorsaure, durch die 
Holzproduktion dagegen nur 7,4 kg Kali, 16 kg Kalk, 2,2-4,2 kg Phos
phorsaure pro Jahr und Hektar entfiihrt. Bei der Kiefer entzieht die 
Streunutzung 4,8 kg Kali, 18,9 kg Kalk, 3,7 kg Phosphorsaure, die 
Holznutzung 2,1 kg Kali, 7,2 kg Kalk, 1,1 kg Phosphorsaure. Es sind 
also gerade die wertvollsten Elemente, in erster Linie der Phosphor, 
welche durch die Streunutzung in weit starkerem MaBe verbraucht werden 
als durch die Holznutzung. Hierzu kommt noch die Verschlechterung 
der physikalischen Eigenschaften des Bodens. Das Resultat der auf 
die chemischen Beziehungen zwischen Boden und Holzgehalt gerichteten 
Untersuchungen geht dahin, daB die Bodendecke nicht genutzt 
werden darf. Abweichungen bilden Ausnahmen. Bei statischen 
Untersuchungen muB in der Regel unterstellt werden, daB die N utzungen 
auf Holz beschrankt bleiben. 

Ein ahnliches Verhaltnis wie bei Phosphor und Kali besteht auch 
in bezug auf den Stickstoff, iiber dessen Herkunft und Aneignung 
durch die Gewachse die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind 2). 
Nach von Schroeder 3) ist der Jahresbedarf an Stickstoff bei der 
Buche fiir den Holzzuwachs lO,3 kg; durch die Streunutzung wird 
44,4 kg entfiihrt. Bei der Fichte werden durch die HOlznutzUng nur 
13,2, durch die Streunutzung 31,9 kg je Hektar dem Boden entzogen. 
Hieraus ergibt sich, daB in der Forstwirtschaft, wenn die Streu genutzt 
wird, an den Boden hohe Anspriiche in bezug auf den Stickstoff gestellt 
werden. Andererseits lehren die vorstehenden und andere Zahlen, daB 
durch die Holzproduktion aHein bei Belassung der Streu im Walde keine 
ErschOpfung des Bodens hinsichtlich des Stickstoffgehaltes eintritt. 
"Die natiirlichen Stickstoffquellen der Atmosphare halten dem Bedarf 
der bloBen Holzerzeugung das Gleichgewicht" (Weber). Ein Ersatz 
auf kiinstlichem Wege ist daher auch beziiglich dieses wichtigen Stoffes 
in der groBen Wirtschaft in der Regel (abgesehen von Kulturen, Kampen, 
Weidenhegern) nicht erforderlich. 

Bei der Beurteilung des Verhaltnisses zwischen dem Gehalt des 
Bodens und dem Zuwachs muB ferner in Riicksicht gezogen werden, 
daB die einzelnen Bestandteile des Holzkorpers in bezug auf ihren 
chemischen Gehalt nicht gleich sind, sondern daB nach Alter und Baum-

1) Die Aufgaben der Forstwirtschaft in Loreys Handbuch der Forstwirt
Bchaft, 3. Aufl., 1. Band, I, S. 138. 

2) Vgl. Helbig a. a. O. S. 278f. 
3) Mitgeteilt von Weber, a. a. 0., S. 140. 
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teilen mehr oder weniger groBe Verschiedenheiten vorliegen. Das aus
gereifte Holz enthalt weniger Mineralstoffe als jungeres Holz. Fur 
50jahrige Eichen wird z. B. das Prozent der Reinasche beim Kernholz 
zu 0,22, beim Splintholz zu 0,50 der Trockensubstanz angegeben. Die 
Rinde ist weit reicher an anorganischen Stoffen als das Holz. Die Rein
asche der Rinde betragt bei der Eiche etwa 6-10, bei der Buche 3-5% 
des Trockengewichts 1). Je mehr an Rinde und Splint im Holze ent
halten ist, um so geringer ist demnach die Festmetersumme, welche 
aus einem gegebenen Fonds von Bodennahrstoffen erzeugt werden kann. 
Hiernach ergeben sich Unterschiede nach den Sortimenten, die das 
Holz der Bestande je nach Alter und Erziehung in verschiedenem Ver
haltnis zusammensetzen. Ramann 2) gibt den Gehalt an Reinasche 
folgendermaBen an: 

Fur ein Festmeter: 
Kiefern-Scheitholz zu 1464 g (darunter 200 g Kali, 82 g Phosphor) 

" -Knuppel ,,1714 g ( " 298 g " 133 g " 
,,-Reis " 4423 g ( " 857 g " 441 g " 

1m allgemeinen wird dem Boden durch die Holznutzung um so weniger 
entzogen, in je starkerem Verhaltnis das ausgereifte Holz am Gesamt
erzeugnis Anteil hat. Hierin liegt ein konservatives Moment fur die 
Fuhrung der Wirtschaft, das jedoch oft durch gegenteilige Faktoren 
(Samenerzeugung, Auftreten von Standortsgewachsen) uberwogen wird. 
Ganz allgemein ergibt sich jedoch aus dem chemischen Gehalt der Sorti
mente in Verbindung mit den auf den Wert des Holzes bezuglichen 
Bestimmungsgrunden die Folgerung, daB an Reisholz nicht mehr 
erzeugt werden soll, als zur Bildung eines guten Schaftes 
notig ist. 

b) Das Trockengewicht. 

Bestimmungen des mineralischen Holzgehalts durch Aschenanalysen 
sind schwierig und zeitraubend. In den Einzelfallen der Praxis, bei 
der Losung von Aufgaben der Statik und Forsteinrichtung, kann man 
sie nicht ausfwen; auch laBt sich kein zahlenmaBiges Verhaltnis 
zwischen den Mineralstoffen eines gegebenen Bodens und dem Zuwachs, 
den er hervorzubringen vermag, aufstellen. Ein MaBstab, der leichter 
in der Form bestimmter Zahlen zur Anwendung gebracht werden kann, 
liegt im Trockengewicht des Holzes. Die Verschiedenheiten desselben 
sind von der Dicke der Zellwandungen, der Weite und dem Inhalt 
der Zellen abhangig, wahrend das Gewicht der Holzfaser selbst, ent
sprechend ihrer gleichmaBigen Zusammensetzung, Iiir aIle Holzarten 
gleich ist. 

1) Weber, Untersuchungen tiber die agronomische Statik des Waldbaues, 
1877 u. a. a. O. 

2) Borlenkunde, 1. Aufl., § 82. 
Martin, Forst!. Statik. 2. Auf!. 3 
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Das Gewicht ist zunachst verschieden nach den Holzarten, die 
in sehr schwere, schwere, mittlere, leichte usw. unterschieden werden. 
Aber auch bei derselben Holzart bestehen nach den klimatischen Be
dingungen, von denen das Verhaltnis von Friihjahrs- und Sommerholz 
abhangjg. is.t, nicht unbedeutende Unterschiede. Das Gewicht muB 
deshalb in der Regel nach Grenzwerten angegeben werden. Da das 
Gewicht die Substanzmenge ausdriickt und diese fiir die Leistung des 
Standox1;s maBgebend ist, so mussen bei Gleichheit der Wachstums
bedingungen fiir verschiedene Holzarten die von ihnen erzeugten Massen 
im umgekehrten Verhaltnis zum Gewicht stehen. Weber 1) stellte 
demgemaB den Satz auf: "Die verschiedenen bestandbildenden Holz
arten liefern auf den fur sie geeigneten Standorten unter sonst gleichen 
VerhaItnissen durchschnittlich jahrlich nahezu gleiche Gewichtsmengen 
Trockensubstanz; die groBe Verschiedenheit im Ertrag nach Kubik
metern der Masse auf gleichen Standorten zwischen den einzelnen Holz
arten riihrt hauptsachlich von dem lJnterschiede der spezifischen 
Gewichte her." Zur Bestatigung dieses Satzes wurde, unter Zugrunde
legung der vorliegenden Ertragstafeln, dargetan, daB fUr aIle bestand
bildenden Holzarten bei dar bisher ublichen Bonitierung auf 1. Standorts
klasse eine jahrliche Trockensubstanz von 3000-4000 kg erzeugt werde, 
auf 2. Standortsklasse eine solche von 2500-3000, auf 3. von 2000 bis 
2500 kg usw. Tatsachlich wird jedoch die Unterstellung, daB die 
Wuchsbedingungen fiir verschiedene Holzarten gleich seien, in den 
meisten Fallen nicht zutreffen. Abanderungen werden einerseits durch 
die Standortsverhaltnisse, sowohl den Boden als auch die Lage, hervor
gerufen; Warme, Frische, Tiefgriindigkeit beeinflussen die Holzarten in 
verschiedener Weise. Ein Standort, der fiir die Eiche das Optimum 
an Warme besitzt, bezeichnet nicht das Optimum fur Buche, noch 
weniger fiir Fichte und Kiefer. Andererseits werden Abweichungen 
der Wuchsleistung von der ausgesprochenen Regel durch das Auftreten 
von. Standortsgewachsen verursacht. Aus dem starken Bodenuberzug, 
der sich unter lichtbediirftigen Holzarten einzustellen pflegt, geht die
bekannte Tatsache hervor, daB diese den schattenertragenden Holz'
arten in der Zuwachserzeugung nachstehen. 

4. Verschiedenheiten der Zuwachsmasse. 
AIle Unterschiede in der Massenerzeugung regelmaBiger, von Natur

schaden nichtbetroffener Bestande finden in den angegebenen Um-· 
standen ihre Erklarung. Zufolge derselben ergeben sich Verschieden-
heiten: 

a) N ach Holzarten. 

Die Ursachen fiir starkere Unterschiede des Zuwachses verschiedener· 
Holzarten liegen erstens im Gehalt des Holzes an organischer und an-

1) In Loreys Handbuch, 3. Aufl., 1. Band, I, S. 143. 
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organischer Substanz; je geringer derselbe ist, um so groBer ist cet. par. 
der Zuwachs. Zweitens kommt die Dichtigkeit der Belaubung und die 
damit verbundene Fahigkeit, die Quellen der Zuwachsbildung aus
zunutzen, in Betracht. Diejenigen ;EIolzarten, welche geringes Gewicht 
mit dichtem Baumschlag verbinden (Fichte, Tanne), erzeugen den 
hoohsten, diejenigen, bei welchen entgegengesetzte Verhaltnisse· vor
liegen (Eiche), den geringsten Zuwachs. 

b) N ach Betrie bsarten. 

Hier kommt in Betracht: das Verhalten der Betriebsart in bezug 
auf die Fahigkeit, den Boden auszunutzen; sodann derdmchschnitt
liche Gehalt des Holzes an Derbholz, Rinde und Reis; endlich die Haufig
keit und Starke der Bliiten- und Samenbildung. Der Niederwald 
verhaIt sich in bezug auf den Zuwachs am ungiinstigsten. Er erzeugt 
fast ausschlieBlich Reisholz und Rinde, so daB im Durchschnittsfestmeter 
weit mehr anorganische Bestandteile enthalten sind, als bei allen anderen 
Betriebsarten. Auch der Mittelwald vermag den dem Standort ent
sp~chenden Zuwachs nicht zu leisten. Fast die Halite der von ihm 
gebildeten Masse besteht in anspruchsvollem Reisholz.. In der unvoll
standigen Bodendeckung und der haufigen Samenerzeugung des Ober
holzes liegen weitere Ursachen, welche den Durchschnittszuwachs herab
drncken. Der Plenterwald verhalt sich gUnstiger. Wenn eraus 
wuchsigen mittleren Stammklassen besteht, so wird er der durchschnitt
lichen Leistung des schlagweisen Hochwaldes nicht nachstehen, manche 
Altersklassen sogar iibertreffen. Infolge des Einflusses del' alteren auf 
die jiingeren Stammklassen und weil es kaum moglich ist,· die Stamme 
zur Zeit ihrer Hiebsreife und ohne Schadigung des stehenbleibtmden 
Holzes zunutzen, leistet er tatsachlich im GroBbetrieb weniger als der 
regelmiiBige Hochwald. Dieser ergibt nachhaltig den hochsten 
Zuwachs. Bei guter Begriindung der Bestandewird der Boden friih 
gedeckt und dann dauemd zur Holzerzeugung ausgenutzt; im Dutch
schnittsfestmeter ist am meisten Derbholz, am wenigsten Reisholz ent
haIten; die Fruchtbildung wird durch den geschlossenen Stand hinaus
geschoben und beschrankt. ' 

c) Nach dem Alter . 

.. In der J ugend entwickeln sich alle Holzarten sehr langsam; Luft 
und Boden werden nicht ausgenutzt; der Zuwachs ist gering: Im hohen 
Alter laBt die Wuchskraft nach, die Bestande stellen sich licht und 
lassen starkere Uberziige entstehen, es tritt haufig Samen- und Frucht
bildung ein. In den mittleren Altersstufen ist der Zuwachs am hoohsten. 

d) Nach der Bestandesstellung. 
Wie bereits hervorgehoben wurde, verhalten sich die Extreme der 

Bestandesstellung ungiinstig. Ein weiter Stand erzeugt weniger Holz-

3* 
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masse, weil bei einem solchen die Bodenkraft nicht vollstandig ffir die 
Holzproduktion ausgenutzt wird. Es wird mehr Reisholz erzeugt, die 
Samenbildung erfolgt friiher und starker. Dei zu dichtem Stande kommt 
der normale Zuwachs nichtzustande, weil die Wachstumsorgane schwach
lich ausgebildet sind. Die zwischen den Extremen liegenden Stellungen 
des locker geschlossenen und schwach gelichteten Standes verhalten 
sich am giinstigsten. 

II. Der lanfende Znwachs. 
Unter dem laufenden Zuwache wird der von Jahr zu Jahr oder 

von Periode zu Periode an einem Baum oder Bestand erfolgende Zu
wachs verstanden. Er bedarf stets der naheren Erganzung in bezug 
auf die Zeit oder das Alter, in welchem er gebildet ist. Bei allen Mes
sungeu, die an Baumen oder Bestanden vorgenommen werden, ist es 
zunachst stets der laufende Zuwachs, der als Ergebnis hervortritt .. Er 
hildet dahet' den Ausgangspunkt und die Grundlage fiir aIle weiteren 
Untersuchungen und Folgerungen, die an den Zuwachs gekniipft werden. 

Die Eigentiimlichkeit des laufenden Zuwachses, die in seiner Ab
hangigkeit yom Alter liegt, tritt insbesondere beim regelmaBigen, gleich
alterigen Hochwaldbetrieb hervor. Ffir den Plenter- und Mittelwald 
lassen sich diese Beziehungen nicht ausdriicken, da hier ein den ganzen 
Bestand betreffendes, bestimmtes Alter iiberhaupt nicht nachgewieslm 
werdeu kann. Beim Niederwald konnen die Massenangaben in der 
Rtlgel auf den Durchschnittszuwachs beschrankt werden; ein zahlen
miU3iger Nachweis des Zuwachses in den einzelnen Jahren der Umtriebs
zeit ist bei ihm weder notig noch ausfiihrbar. 

In seinem zeitlichen Verlauf zeigt der Zuwachs gewisse gleich
maI3ige Erscheinungen. Er beginnt, wie alles organische Wachstum, 
mit kleinen Betragen, erreicht ein Maximum und nimmt dann allmahllch 
Wieder abo Je nach den auGeren Bedingungen kann aber dies allge
meine Verhalten des laufenden Zuwachses der Zeit und dem Grade nach 
mannigfache Abweichungen erleiden. Um den Zuwachs bestimmter 
zum Ausdruck zu bringen, muG man auf seine einzelnen Teile eingehen. 

A. Der Hohenzuwachs. 

Der Hohenzuwachs wird bei jiingeren Stammen durch Messung 
der Triehe oder Quirle bestimmt; an alteren Baumen durch Stamm
analysen. Aus dem Unterschied der Jahrringzahlen an Stammscheiben 
in verschiedener Hohe ergibt sich die Wachstumsdauer, welche dem 
Hohenunterschied der Stammscheiben entspricht. 

Der Hohenwuchs folgt bei jeder Rolzart den ihr eigentiimlichen 
Wachstumsgesetzen. Die Wirkungen physiologischer Gesetze sind aber, 
wie es hei allen organischen Bildungen der Fall ist, von den auGeren 
Bedingungen abhangig, unter welchen sie zur Betatigung kommen. 
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Als Bestimmungsgriinde fiir den Hohenwuchs kommen zunachst die 
Standortsverhaltnisse in Betracht. Zur Standortsgiite steht die 
Hohe unter iibrigens gleichen Verhaltnissen annahemd in geradem 
VerhiUtnis 1). Beide Faktoren des Standorts, Boden und Lage, wirken 
auf den Hohenwuchs ein. Beim Boden kommen die chemischen und 
physikalischen Eigenschaften, insbesondere Tiefgriindigkeit, Lockerheit 
und Frische zur Geltung. Der ungehemmt eindringenden Wurzel des 
tiefgriindigen, lockeren Bodens entspricht ein gerader und kraftiger 
Hohentrieb. Wie sehr die Frische des Bodens auf das Hohenwachstum 
einwirkt, zeigen die Unterschiede der Bestande an den verschieden 
geneigten Hangen der Gebirgswaldungen (Nord- und Nordost- im Ver
gleich zu Siid- und Siidwestseiten). Daher tragen auch aIle MaBregeln, 
welche auf Lockerung und Frische des Bodens einwirken, sofem diese 
Eigenschaften nicht von Natur in geniigendem MaBe gegeben sind, zur 
Hebung des Hohenwuchses sichtlich bei. Mit der Lage ist stets eine 
gewisse Warmesumme und Warmeverteilung verbunden, durch welche 
die Dauer und Intensitat des Wachstums und damit auch die Lange der 
Triebe bestimmt wird. Wegen der unmittelbaren Beziehungen zwischen 
Standortsgiite und Hohenwuchs kann dieser als der einfachste, in den 
meisten Fallen geniigende MaBstab der Bonitat des Standorts angesehen 
werden. 

Von EinfluB auf den Hohenwuchs sind in der Regel auch auBere 
Einwirkungen, sowohl solche, die von seiten der Natur, als auch 
solche, welche durch wirtschaftliche MaBnahmen herbeigefiihrt werden. 
Unter den ersteren sind namentlich Froste hervorzuheben, welche die 
Hohentriebe in auBerordentlichem MaBe zuriickhalten. Eine ahiiliche 
Wirkung iibt das VerbeiBen von Wild und Weidevieh; ebenso das 
Auftreten mancher Insekten, welche die Triebe beschadigen. Unter 
den praktischen MaBnahmen, die auf den Hohenwuchs in der Jugend 
EinfluB uben, ist insbesondere das Belassen einer senkrechten Be
schirmung zu nennen. Diese halt den Hohenwuchs zuruck. Daher 
zeigen natiirliche Verjungungen, in welchen die Mutterbaume lange uber
gehalten sind, groBe Unterschiede des Jungwuchses, sowohl in ihren 
einzelnen Teilen, als auch beim Vergleiche mit solchen, die rechtzeitig 
geraumt sind. Andererseits kann die forstliche Technik durch Regelung 

1) In verschiedenen Altersstufen liegen jedoch im Verhii.ltnis der Hohen 
verschiedener Bonitaten nicht unerhebliche Abweichungen vor. Es betragen z. B. 
nach den Ertragstafeln von Schwappach die Hohen 

im Alter von ........ 40 60 80 100 120 ,Jahren 
bei Buche I. Standortsklasse . 14,8 22,2 27,7 32,0 35,4 m 

V. . 4,9 8,7 12,0 14,9 17,3" 
bei Fichte 1. . 16,6 24,7 29,7 33,3 35,9" 

v. " . 4,5 9,3 13,8 17,3 " 
Hiernach ist das Verhii.ltnis der Hohe auf I. und V. Standortsklasse im jiingern 

Alter annahernd wie 3 zu 1, im hOhern Alter wie 2 zu 1. Auch durch die Beschaffen
heit der verschiedenen Bodenschichten werden Abweichungen hervorgerufen. 



38 Erzeugung der Holzmasse durch den Zuwachs. 

der Krone, Wegnahme schadlicher Aste (Zwiesel) und die Einfuhrung 
vonFiill- un<l Treibholz in der Jugend fordernd auf den Hohenwuchs 
einwirken. Sofern auBere Hemmungen irgendwelcher Art . nicht mehr 
vorliegen, wird die Hohe auf einem gegebenen Standort dureh den 
Wachsraum, welcher den einzelnen Stammen zur Verfugung steht, 
bestimmt. Frei erwachsene Stamme haben einen anderen Hohenwuchs 
als solche eines geschlossenen Bestandes. Weitstandige Pflanzungen 
ul?ertreffen dicht begrundete und noch mehr Saalbestande im Hohen
wuchs 1). Die Stammklassen im Bestande zeigen wieder Unterschiede 
nach dem Raume, den sie einnehmen. Die vorherrschenden Stamme 
sind hoher alB die herrschenden, und diese ubertreffen die zuruckgebliebe
nen und unterdriickten 2). 

FUr manche waldbaulichen Aufgaben, insbesondere fur die Be
grundtmg und Erziehung gemischter Bestande, hat das Verhaltnis 
des Hohenwuchses verschiedener Holzarten groBere Bedeutung, als 
der Hohenwuchs an sich. 1m relativen Hohenwuchs liegt eine Waffe 
im Kampf urns Dasein, den die auf gleicher Flache stockenden Holz
arten miteinander fuhren. Holzarten, die schneller wachsen als andere, 
erhalten durch diese Fahigkeit einen Vorsprung, durch den sie bei ihrer 
weiteren Entwicklung begunstigt werden. Aus gleichmaBigen Mischungen 
von Kiefer und Fichte entstehen Kiefernbestande mit unterstandigen 
Fichten, ausgleichmaBigen Fichten- und Tannenkulturen Fichten
bestande mit unterstandigen Tannen. Daher muB die Erziehung in 
gemischten Bestanden so geleitet werden, daB diejenige Holzart, welche 
das Ziel der Wirtschaft bilden solI, in der Ausbildung ihres Hohenwuchses 
der ihr beigesellten Holzart voransteht. 

1) Der EinfluB der Bestandesbegriindung auf den Hohenwuchs tritt sehr klar 
in den Ergebnissen der sachsischen Versuchsanstalt. Vgl. Kunze, tjber deli 
EinfluB der Anbaumethode auf den Ertrag der Fichte. - Thar. Forstl. Jahrb. 
1907, Tabelle IV; ebenso fiir die Kiefer, Das. 1909, Tab. IV. 

2) In welchem MaBe die groBere oder geringere Bestandesdichte auf den 
Hohenwuchs einwirkt, ergibt sich aus Ertragstafeln, welche die Bestande 
nach ihrer mehr oder weniger dichten Stellung getrennt behandeln. Schuberg 
(Aus deutschen Forsten, :Mitteilungen iiber Wuchs und Ertrag der Waldbestande 
im SchluB und im Lichtstande) unterscheidet z. B. bei der Buche stammarme 
(raumliche), mittlere und stammreiche (dichte) Bestitnde und gibt fiir die gleiche 
(III.) Standortsklasse folgende Hohen: 

Alter . . 40 60 80 100 Jahre 
a) raumlich . 13,5 19,1 23,1 26,2 m 
b) mittel . . 11,6 16,7 20,3 23,1 " 
c) dicht. . . 9,7 14,3 17,5 19,9 " 

Ebenso werden von Schiffel (Wuchsgesetze normaler Fichtenoestande 1904) 
die Bestitnde nach 3 SchluBgraden geordnet. Die Hohen dcr mittleren Bonitat 
werden 

im Alter von . . . 
fiir Dichtschlu13 zu. 
" LichtschluB ". 

angegeben. 

60 
17,3 
22,5 

80 
22,5 
25,1 

100 
26,6 
29,6 

120 Jahren 
29,6 m 
32,9 " 
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In Verbindung mit dem relativen Hohenwuchs kommt bei der 
Entwicklung gemischter Bestande stets noch eine zweite Eigenschaft 
zur Geltung, die auch bei statischen Erwagungen berucksichtigt werden 
muB, namlich das Verhalten der Holzarten gegen Licht und 
Schatten. Die Fahigkeit, Schatten zu ertragen, ist gleichfalls eine 
Waffe im Kampfe ums Dasein. Beschirmung halt die Entwicklung 
aller Holzarten zuruck. Diese Zuruckhaltung erfolgt aber bei den ver
schiedenen Holzarten in verschiedenem MaBe. Manche Holzarten gehen 
durch Dberschirmungsgrade zugrunde, bei welchen andere sich wuchs
kr11ftig erhalten. Letztere bekommen hierdurch, unabhangig von ihrem 
Hohenwuchs, lediglich durch ihre fruhere Entstehung, einen Vorsprung. 
Der erste Vorsprung aber, der einer Holzart zuteil wird, ist beim unge
storten Walten der Natur fur die gauze weitere Entwicklung von vorteil
haftem EinfluB. "Was in dem vorzugsweise um die Nahrung und den 
Raum gefiihrten Konkurrenzkampf unter den ziemlich gleich organisierten 
Individuen derselben Art einmal durch irgendwelchen rein zufalligen 
auBeren Umstand zu einem, wenn auch noch so geringen Vorsprung 
gelangt ist, behalt - und steigert im Laufe der Zeit mehr und mehr -
sein Dbergewicht, solange nicht neue zufallige Einwirkungen wieder 
eine Anderung bedingen." (Borggreve.) Diese allgemeine Regelfindet 
auch in der Forstwirtschaft vielseitige Anwendung. Die Fahigkeit, 
Schatten zu ertragen, ist, wie clie Geschichte der Bestandesveranderungen 
lehrt, wenn keine Eingriffe seitens des Menschen erfolgen, die wirk
samere Waffe im Daseinskampfe. Daher werden im Naturwalde unter 
gleichen Bedingungen nicht diejenigen Holzarten begunstigt, welche 
am raschesten wachsen, sondern diejenigen, welche am meisten Schatten 
zu ertragen imstande sind. Das Vordringen der Tanne gegenuber der Buche 
und Fichte, der Buche gegeniiber der Eiche im natiirlichen Plenter
wald ist eine Bestatigung dieser Regel. Wie im Naturwald unter gleichen 
auBeren Wachstumsbedingungen die Schatten ertragenden Holzarten 
an Ausdehnung gewinnen, 80 findet dies in noch starkerem Grade statt, 
wo behufs Einleitung der Verjiingung eine gleichmaBige dunkle Schlag
stellung vorgenommen wurde 1). 

1) Die natiirliche Verbl'eitung der Holzarten findet iiberall in ihrem Ver
halten gegen Schatten einen ihrer wichtigsten Bestimmungsgriinde. Fiir die 
Ausbreitungsfiihigkeit der Tanne sind die Mitteilungen von DreBler ("Die WeiB. 
tanne auf dem Vogesensandstein", StraBburg 1880) von besonderem Interesse. 
"Auf allen Ortlichkeiten, im hoheren Gebirge, in den frischesten, jungfriiulichen 
Lagen, die noch nie durch einen Kahihieb oder durch Streunutzung zu leiden 
hatten, auf den trockneren Stellen, kurz allenthalben ist die Tanne ohne HiHe des 
Menschen der Herr der Buche geworden." 

Fiir das Zuriickgehen der Eiche gegeniiber derBuche bilden die Aitholz. 
bestiinde des Spessarts (Forstamt Rothenbuch, Rohrbrunn u. a.) das interessanteste 
Objekt der deutschen Forstwirtschaft. Die Beobachtung der aiten Bestiinde IiiBt 
klar erkennen, daB, wenn nicht ein wirtschaftlicher EinfIuB in der entgegengesetztell 
Richtung erfolgt, die Mischbestiinde von Eiche und Buche in reille Buchen urn· 
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B. Der Starkezuwachs 1). 

1. Der Stal'kezuwachs des einzelnen Stammes. 
a) Ohne Riicksicht auf die Hohe, in welcher die Querschnitte 

gemessen werden. 

Der Zuwachs der Kreisflache stellt sich iiberall als ein Ring 2) dar, 
der das friiher gebildete Holz umkleidet. Trotz mancher Abweichungen 
der Baumschiifte von der regelmal3igen Form nimmt man bei allen 
alIgemeinen Betrachtungen den Querschnitt des Baumes als einen 
Kreis an, der ausregelmal3igen konzentrischen Schichten besteht. 1st 

der Durchmesser des Kreises = d und die Breite des Jahrringes = ~cm, 
n 

so ist der Umfang des Baumes = drr:, die Kreisflache = d:n, der Kreis-

flachenzuwachs = dn~, das Zuwachsprozent = (drt:.~: d2 rr:) 100 = 400. 
n n 4 nd 

Der Zuwachs des einzelnen Stammes ist hiernach von der Jabrring-

gewandelt werden. Ahnlioh gesohieht es duroh gleiohmli,llig dunkele Stellung der 
Verjiingungssohliige •. 

Rei der Misohung von Kiefer und Fiohte lassen sioh ent.spreohende Be
obaohtungen in. Norwegen, Rulliand und anderen Lli.ndern, wo beide Holzarten 
in natiirlioher Misohung vorkommen, in reioher Menge anstellen. In den plenter
waldartigen Misohbestanden dieser beiden Holzarten erhiilt sich die Fiohte, wahrend 
die Kiefer wegen ihrer geringen Famgkeit, unter Sohirm zu wachsen, an Ausdehnwlg 
abnimmt oder ganz verschwindet. 

1) Untersuohungen iiber den Starkezuwachs sind von Vertretern der Physio
logie und von Forstwirten gemacht worden. Beirn Vorstehenden ist, abgesehen 
von einzelnen besonders zitierten Aufsatzen, vorzugsweise auf folgende Sohriften 
Bezuggenommen: PreBler, Das Gesetzder Stammbildung, 1865. H. Nordlinger, 
Der Holzring als Grundlage des BalliDkorpers, 1872. R. Hartig, Die Rentabilitat 
der Fiohtennutz- und Buohenbrennholzwirtsohaft, 1868; Das Holz der deutsohen 
N adelwaldbaume, 1885. Web e r, Lehrbuoh der Forsteinriohtung, 1891. Soh warz, 
Physiologisohe Untersuohungen iiber Diokenwaohstum und Holzqualitat von pinus 
silvestris, 1899. Martin, Folgerungen del: Bodenreinertragstheorie fiir die Er
ziehung usw. der wiohtigsten deutsohen Holzarten, 1894-1899. Sohiffel, Wuohs
gesetze normaler Fiohtenbestande, 1904. v. Guttenberg, Waohstum und Ertrag 
der Fiohte im Hoohgebirge, 1915. Ferner ist hinzuweisen auf die Veroffentliohungen 
der Vertreter des forstliohen Versuohswesens, insbesondere von Sohuberg, Lorey, 
Sohwappaoh, Grundner, Borgmann, welohe in den Ertragstafeln und Artikeln 
der forstliohen Zeitschriften niedergelegt sind. 

2) Untersuohnngen ohemisoh physiologisoher Art liber den Zuwaohs werden 
in der Regel auf die Kreisflaohe bezogen, in weloher Menge und Substanz des Zu
waohses an einem bestimmten Absohnitt des Stammes zum Ausdruok kommen. 
Fiir Arbeiten, welohe zu den Aufgaben der forstliohen Praxis in direkte Reziehung 
gesetzt werden, ist der Durohmesser ein geniigender MaBstab. Er bildet zugleioh 
einen Ausdruok fiir die Verwendbarkeit des Holzes. Naoh dem Durohmesser 
findet die Messung und Sortierung der Holzer statt. Als MaBstab fiir den Starke
zuwaohs ist die einfache oder doppelte Jahrringbreite anzunehmen. 
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breite und dem Durchmesser abhangig. Da auch die Kreisflache das 
Produkt der friiheren Jahrringbreiten ist, so sind aIle den Zuwachs 
betreffenden Verhaltnisse auf die J ahrring breite zuruckzufuhren. 

Die Anlegung del' Jahrringe in den verschiedenen Altersstufen 
bildet nicht nur die Grundlage fur die Messung des Zuwachses, sondern 
es sind auch wichtige Bestimmungsgriinde fiir die Erziehung der Be
stande und die okonomischen Folgerungen der Wirtschaft daraus zu 
entnehmen. Das Verhaltnis der J ahrringe in einem bestimmten Alter 
zu der Summe der fruheren J ahrringe (= der vorliegenden Kreisflache) 
wird durch das Kreisflachenzuwachsprozent ausgedruckt, das stets einen 
wichtigen Bestimmungsgrund der Hiebsreife der Bestande bildet. Zu
gleich ist aber der Starkezuwachs auch der beste MaBstab fur die Zu
nahme des Wertes, der cet. par. bei den wichtigsten Sortimenten zu 
der Starke in geradem Verhaltnis steht. Die wichtigsten Bestimmungs
griinde fUr die Umtriebszeit und die Verzinsung des Betriebskapitals, 
welche die forstliche Statik regeln soll, mussen deshalb auf die Jahr
ringe - einerseits auf ihre absolute Breite, andererseits auf ihr Ver
haltnis in den verschiedenen Altersstufen - zuruckgefuhrt werden. 

Die Bestimmungsgrunde des Starkezuwachses sind im allgemeinen 
dieselben wie die des Hohenzuwachses. Fur eine bestimmte Holzart 
liegen sie, abgesehen von besonderen Storungen durch schadliche Ein
wirkungen, im Standort, Alter und Wachsraum. Indessen ergeben 
sich doch gewisse Unterschiede zwischen dem Starke- und Hohen
zuwachs, die fUr die Stammbildung von EinfluB sind. Der Hohen
zuwachs erreicht fruher sein Maximum; der Starkezuwachs ist an
haltender. Daraus ergibt sich, daB das Verhaltnis der Hohe zur Starke, 
welches fur manche Verwendungsarten der Holzer von Wichtigkeit ist, 
mit dem Alter eine Abnahme zeigt 1). Sodann ist del' Wachsraum 
auf das Verhaltnis von Hohe und Starke von EinfluB. Je mehr diesel' 
eingeengt ist, urn so groBer, je freier der Wachsraum gewesen ist, urn so 
kleiner ist die Hohe im Verhaltnis zur Starke. Hiernach sind die Formen 
der Stamme im Bestande andere als im freien Stande. In den Bestanden 
ergeben sich wieder Unterschiede der Form nach den Stammklassen. 
Bei den starksten Stammen des Bestandes ist das Verhaltnis del' Durch
messer zur Hohe am groBten 2). Daher ist auch die Abnahme des Durch
messers von unten nach oben am starksten. Die am meisten zuruck
gebliebenen Stamme zeigen die entgegengesetzten Verhaltnisse. 

1) Nach den Ertragstafeln von Schwappach ist das Verhaltnis der Mittel· 
hohe zum Durchmesser in BrusthOhe auf III. Standortsklasse 

im 40. 80. 120. Jahre 
bei Buche. 990 zu 6 1990 zu 18,6 2630 zu 27,7 
" Fichte. 930 ,,10,2 2120" 23,1 2820" 31,5 
" Kiefer. 1070 ,,10,5 1810" 21,8 2200" 31,4 
2) Vgl. das Verhalten der Klassenprobestamme auf den Kulturversuchs

flachen fur Fichte im Revier Wermsdorf, fur Kiefer in den Revieren Reudnitz und 
Markersbach nach Kunze, Thar.Forstl. Jahrb. 1907, S. lOu. 1909, S.12£. Hiernach 
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Der Starkezuwachs ist ein bestimmter MaBstab fur die Wuchskraft 
eines Baumes. Ob und wie diese Fahigkeit zum Ausdruck kommt, 
hangt aber nicht nur von den inneren Gesetzen des Baumwuchses ab, 
auf die die Wirtschaft keinen EinfluB hat, sondern auch von den auBeren 
Wachstumsbedingungen, deren Regelung eine der wichtigsten Aufgaben 
der forstlichen Technik ist. Je nachdem das Wachstum der Stamme 
durch diese zuriickgehalten oder befOrdert wird, kann der Starkezuwachs 
in den verschiedenen Altersstufen sehr verschieden sein. Eine bestimmte, 
zahlenmaBig festzustellende Regel kann deshalb fur den Starkezuwachs 
nicht aufgestellt werden 1)._ 

ist z. B. bei dem in 0,85 mS begriindeten Bestand das Verhiiltnis der Lange zu.m 
Durchmesser: 

bei dem schwachsten Fiinftel der Stamme = 1~:~3 oder 132 zu 1 

starksten 
14,75 

= 15,9 93 " 1 

1) Dahingehende Versuche sind in der forstlichen Literatur von Weber 
niedergelegt, welcher in seinem "Lehrbuch der Forsteinrichtung". § 25 u. a. a. 0., 
nachzuweisen sucht, daB der Kreisflii.chenzuwachs an den herrschenden Stammen 
regelmii.Biger Hochwaldsbestande innerhalb gewisser Zeiten gleichbleibe. "Nachdem 
der Stamm sich von den unteren Asten gereinigt hat, einen BrusthOhendurchmesser 
von mindestens 15 cm besitzt und eine der Verminderung der Stammindividuen 
entsprechende Kronenausbildung erlangt hat, beginnt eineregelmii.J3ig fortschreitende 
VergroBerung der Stammgrundflache, indem die Kreisflii.chen nach einer Multiplen
reihe steigen, also als eine ·einfache Funktion g = f z der Zeit z aufzufasscn sind, 
welche Bait dem Ende des J ugendstadiums verstrichen ist.. .. • •. Die Dauer dieser 
konstanten Flii.chenzunahme ist wesentlich von der Lichtwirkung abhitngig ••• " 
~I\llgemein kann man die Regel des gleichbleibenden Stii.rkezuwachses aber nicht als 
maBgebend anerkennen. Abgesehen von Einwirkungen der organischen und an
organischen Natur ist die GroBe des Kreisflii.chenzuwachses von der wirtschaftlichen 
Behandlung der Bestii.nde abhitngig. 

Eine im Kreise der Forstwirte wenig bekannt gewordene Theorie iiber den 
Starkezuwachs wurde von J. H. von Thiinen im III. Bande seines "Isolierten 
Staates" unter der Aufschrift: "In welchem Verhitltnis steht der Zuwachs -des 
BaUUles zu dem Raum, der ihm gegeben wird 1" aufgestellt. Sie ist zwar nicht direkt 
anwendbar, bietet aber in Verbindung mit den ihr angefiigten Erorterungen doch fiir 
manche statische Fragen so viel Interesse, daB sie bier zu erwahnen ist. v. Thiinen 
unterstellt (entsprechend der iihlichen Anschauung, die bei der Mii.stung des 
Viehs Geltung hat), daB bei einem sehr engen Staude der Stamme ein merkbarer 
Zuwachs iiberhaupt nicht stattfinde. Erst eine Erweiterung des WachsraUUlS 
iiber das zum Lebensunterhalt der Baume erlorderliche MinimUUl ergibt meB
und wagbaren Zuwachs. Dieser erscheint daher als eine Funktion nicht des 
Raumes, sondern des Uber schusses an Raum iiber das Existenzminimum. 
Der Wachsraum wird als Quadrat des mittleren Abstaudes zwischen zwei Stammen 
ausgedriickt und dieser als Vielfaches des Durchmessers bemessen. 1st der Abstand 
der Baume = d y, die Seite des das ExistenzminimUUl bildenden Raumes = m d, 
so ist der Starkezuwazhs eine Funktion von y - m. 1st z. B. m = 8d, so steht 
fiir. . . . . . . . . . . . . . . .. . y = 12d 16d 20d 24d 
der Starkezuwachs iill Verhitltnis von 4 8 12 16 
Ein Nachweis fiir die Richtigkeit dieser Theorie kann nicht erbracht werden. Je 
nach der Beschaffenheit des Bodens, dem Alter, man chen physiologischen Einfliissen 
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Geht man aus yom regelmaBigen Hochwald, der fur die Forstwirt
schaft am meisten Bedeutung hat, so sind hier neben gewissen Besonder
heiten der Holzarten, die in ihren physiologischen Eigentumlichkeiten, 
der .Art der Erziehung und nachteiligen Einwirkungen der organischen 
und anorganischen Natur ihre Ursache haben, doch auch allgemein 
auftretende charakteristische Erscheinungen wahrzunehmen. Die erste 
Jugendentwicklung erfolgt, der Natur der einzelnen Holzarten ent
sprechend, im allgemeinen langsam und steht in besonderem Grade 
unter dem EinfluB der Wuchsbedingungen des Standorts und der Wirt
schaft (Frost, Hitze, Unkrautkonkurrenz, Beschirmung). Nachdem 
jedoch das erste Jugendstadium zuruckgeleit ist, findet bald eine krii.ftige 
Entwicklung statt. Das Dickungs- und jungere Stangenalter sind meist 
die Perioden des krii.ftigsten Starkezuwachses. Mit dem Eintritt in das 
hOhere Stangenalter werden aber die Jahrringe immer schm1i-Ierj im 
Baumholzalter p£legen sie noch mehr zu sinken. 

Die schma1e Jahrringzone des Stangen- und Ballmholzalters ist 
in der Geschichte der neueren Forstwirtschaft von groBer Bedeutung 
gewesen und spielt noch immer bei den Fragen der Rentabilitat eine 
wichtige Rolle. Sie bildet eine wesentliche Ursache der gegensatzlichen 
Anschauungen, die in bezug auf die okonomischen Grundlagen der 
Forstwirtschaftund ihre Folgerungen bestehen. Von der einen Seite 
wird mit Recht betont, daB es eine unrichtige WirtschaftsfUhrung be
kunde, Bestande wachsen zu lassen, deren Jahrringe, bei kaum 1 mm 
Starke, den Kapitalwert des Holzes kaum zu 1% verzinsen 1). Auf der 
anderen Seite wird dagegen behauptet, daB Holzer von gewisser Starke 
und Beschaffenheit far die Befriedigung des Bedarfs der Volkswirtschaft 
erforderlich seien und daher unabhangig von der Hohe der Verzinsung 
des forstlichen Betriebskapitals erzeugt werden mussen. Wenn man 
lediglich die vorliegenden Zustande der Forstwirtschaft vor Augen hat, 
scheint in der Tat oft ein Gegensatz zwischen den verschiedenen An
forderungen, die an die Wirtschaft gestellt werden, vorzuliegen. Indessen 
wie auf allen Gebieten, so gilt auch hier, daB das Bestehende der Ver
besserung fahig und bediirftig ist. Das Verhaltnis der J ahrringbreiten 
in den verschiedenen Altersstufen ist von den Bedingungen abhangig, 
unter denen die Bestande erwachsen. Diese sind deshalb auf Grund 
des im Walde vorliegenden Materials einer sorgfaltigen Priifung Zll 
unterwerfen. Abgesehen von Storungen besonderer .Art durch Natur
schaden, die im Einzelfall manche Unregelma.6igkeiten im Gange des 
Starkezuwachses hervorrufen, kommt dabei insbesondere der Wachs
raum in Betracht, der den Stammen in den verschiedenen Altersstufen, 
von ihrer Entstehung bis zu ihrem Abtrieb, durch die Art der Begriindung, 

und besonderen Eigenschaften der Holzart kann der Zuwachs der Kreisflache in 
st3rkerem MaBe erfolgen, als der Theorie entspricht; er kann aber auch gegen 
dieselbe zuriickbleiben. 

1) G. Wagener, Die Waldrente und ihre nachhaltige ErhOhung, 1899. 
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Durchforstung; Lichtung usw. gegeben wird. Der Wachsraum kann in 
der Jugend zu weit und spater zu eng sein; es kann aber auch das um
gekehrte oder ein anderes Verhaltnis vorliegen. Was in dieser Beziehung 
erstrebenswert ist, hangt nicht nur von den auf die Masse gerichteten 
Verhaltnissen ab, sondern steht zugleich mit der Bildung der Form des 
Stammes im Zusammenhang. 

DaB der einzelne freistehende Baum mit der Zunahme des Alters 
eine Abnahme der Jahrringbreite erleidet, wird durch die Erfahrung 
und Untersuchung allgemein bestatigt. Del' freistehende Stamm legt, 
nachdem er die ersten Jugendjahre uberschritten hat, langere Zeit 
hindurch breite Jahrringe an. Aber wenn sich der Ausdehnung del' 
Wurzeln im Boden Hindernisse entgegenstellen, so bleibt die Zufuhr 
an Bodennahrstoffen von J ahr zu J ahr ziemlich gleich. Da nun del' 
Umfang des Baumschaftes fOItgesetzt groBer wird, so mussen die Jahr
ringe, auch bei volliger Gesundheit und Wuchskraft des Baumes, im 
spateren Alter abnehmen. Es kommt hinzu, daB bei freistehenden 
Stammen von einer gewissen Periode an die Bluten- und Samenbildung 
haufig eintritt und die Zuwachsleistung vermindert. 

Einen ahnIichen Verlauf wie frei erwachsene Baume zeigen die 
Stamme in Bestanden, die aus weitstandigen Pflanzungen hervor
gegangen - ferner aIle Vorwiichse, die durch Vorbesamung oder durch 
Anflug schnellwachsender Holzarten in den Verjungungen entstanden 
sind. Entsprechend ihrem unbeschrankten Wachsraum bilden Vor
wuchse und weite Pflanzbestande zunachst, wie frei erwachsene Stamme, 
breite Ringe. 1m Verlauf der Entwicklung wird jedoch der Starke
zuwachs durch die Konkurrenz der Wurzeln und Kronen der Nachbar
stamme beeintrachtigt. Treten nun diese negativen Einflusse hervor, 
nachdem die Stamme das Stadium der naturIichen Breitringigkeit 
zuruckgelegt haben, wie es bei den Vorwuchsen der Fall ist, so mussen 
die Unterschiede zwischen den Jahrringen in der Jugend und im spateren 
Alter in noch starkerem Grade 8ls bei einem im Besitz der Kronen
freiheit verbleibenden Einzelstamm hervortreten. Es gibt kein Mittel, 
diese Ungleichheit im Starkezuwachs zu beseitigen. 

Ganz andere Verhaltnisse liegen jedoch bei Bestanden VOl', die 
geschlossen erwachsen sind. Hier bleiben die Jahrringe zunachst 
schmaler, als sie nach der Wuchskraft des Baumes zu sein brauchten. 
Sie werden durch die gegenseitige Konkurrenz gleichstarker Stamme 
zuruckgehalten. Deshalb bedarf es, wenn man den Stammen solcher 
Bestande in spateren Jahren die durchschnittliche Breite der fruheren 
Jahrringe erhalten will, eines viel schwacheren Eingriffs in die Be
standesmasse, als bei weitstandig begrundeten Bestanden. Und da 
die Stammzahl hier eine groBe ist, so laBt sich ein entsprechender Ein
griff im Wege der Durchforstung auch sohr wohl herbeifuhren. Die 
Fahigkeit, bei Erweiterung des Wachsraumes breitere Jahrringe anzu
legen, besitzen aber aIle Holzarten im Stangen- und Baumholzalter. 
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Diese Fahigkeit wird auch durch ungiinstige Entwicklungsbedingungen 
in der Jugend, insbesondere auch durchBeschirmung und dichtenStand, 
instandortsgemaBen Lagen nicht aufgehoben. Das lehrt die Beobachtung 
an Stammen in vielen Bestandesformen der friiheren Forstwirtschaft. 
Der Plenterwald bietet in dieser Beziehung das reichste Material. In 
den urwUchsigen Plenterbestanden mancher siiddeutschen und auBer
deutschen Gebirgsforsten kann man Tannen beobachten, die im zweiten 
.Tahrhundert ihres Lebens weit starkere Jahr:ringe angelegt haben, als 
im ersten. Unter den Alteichen des Spessart, die unter den Be
dingungen des Plenterwaldes erwachsen sind, findet man oft Stamme, 
die im Alter von 300 oder 400 J ahren noch breitere J ahrringe als die 
in ihrer Jugend gebildeten erkennen lassen. Das Oberholz des Mittelwaldes 
zeigt die Abhangigkeit des Starkezuwachses von den auBeren Wuchsbe
dingungen nach jedem Riebe. Bei den unterstandigen Buchen der Kie
fem-Altbestande tritt gewohnlich der umgekehrte Starkezuwachs auf, als 
in den regelmaBigen Buchenbestanden. Sie zeigen info]ge der Beschirmung 
durch die vOrwUchsige Kiefer die engere Jahrringschicht in der ersten, 
die breitere in der zweiten Haifte ihres Lebens, nachdem die Kronen 
der Kiefer in die Hohe geriickt sind. Selbst die Kiefer, bei welcher 
der Riickgang des Starkezuwachses in der Regel am stiirksten her
vortritt, kann unter U mstanden im hohen Alter noch J ahrringe an
legen, die denen der ersten J ugend nicht nachstehen. 

In den Bestanden des regelmaBigen Rochwaldes ist das Verhaltnis 
der J ahrringe verschieden nach den Stammkiassen. Auf das Verhalten 
der VOrwUchse wurde bereits hingewiesen. Sie miissen eben wegen ihrer 
Breitringigkeit, die mit der Bildung und Erhaltung starkerer .Aste ver
bunden ist, zeitig ausgehauen werden. Bei den im Bestande verbleibenden 
Stammen sind herrschende und zUriickgebliebene zu unterscheiden. 
Letztere besitzen, wenn sie unter entsprechende Wuchsbedingungen 
gestelIt werden, in besonderem Grade die Fahigkeit, sich zu erholen 
und die Jahrringe zu verbreitem. In volIen Bestanden konnen den 
zUriickgebliebenen Stammen aber diese Bedingungen wegen ihrer zuriick
gebliebenen Hohen meist nicht gegeben werden. Auch kommt gegen 
ihre Begiinstigung bei den Durchforstungen in Betracht, daB sie wegen 
der ungleichmaBigen, oft einseitig ausgebildeten Kronen manchen Natur
schaden in besonderem MaBe ausgesetzt sind. Ganz anders verhalten 
sich die herrschenden, aber durch die gegenseitige Konkurrenz im Wuchse 
zuriickgehaltenen Stamme. Sie sind am besten befahigt, sich Ver
anderungen der Wuchsbedingungen anzupassen und breitere Jahrringe 
bei entsproohender Erweiterung ihres Waohsraums anzulegen. Duroh 
ihre gleiohmaBige Bekronung sind sie zugleioh widerstandsfahiger gegen 
Anhangssohaden. 

Aus den vorliegenden Darlegungen geht hervor, daB die Abnahme 
des Starkezuwachses in dem Grade, wie sie sioh bei den meisten im 
strengen SohluB gehaltenen Stangen- und Baumholzarten findet, durch 
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physiologische Gesetze nicht bedingt ist. Die Art und Weise, wie die 
Geaetze der Pflanzenphysiologie im Holzzuwachs Gestalt gewinnen, 
ist immer von den MaBnahmen der Wirtschaftsfuhrung abhangig. Diese 
werden mehr als durch die Rucksicht auf den Massenzuwachs durch 
Erwagungen bestimmt, welche einerseits die Werte des Holzes,anderer
seits den Zustand des Bodens betreffen. Mit diesen beiden Faktoren 
mussen daher Bestrebungen, welche auf eine Beschleunigung oder Zuruck
haltung des Starkezuwachses gerichtet sind, in Zusammenhang gesetzt 
werden. Hinsichtlich der Wertbildung sind die wichtigsten Eigen
schaften, auf welche man durch wirtschaftliche MaBnahmen einwirken 
kann, Astreinheit und eine gewisse Starke des Durchmessers. ·DaB die 
wichtige Eigenschaft der Astreinheit an die Verhinderung der Bildung 
breiter Jahrringe in der Jugend ursachlich gebunden ist, darf als all
gemeine Regel angesehen werden. Die weitere Forderung genugender 
Durchmesser ist an die Bedingung geknupft, daB der Wachsraum er
weitert wird, sobald die Forderung der Astreinheit erfullt ist. Also 
Zuriickhaltung der Jahrringe in der ersten, Beforderung in der zweiten 
HaIfte ihres Lebens solI die Regel sein. Was ferner die Wirkung auf. 
den Boden betrifft, so erleidet es keinen Zweifel, daB durch dichte 
Begriindung und Erhaltung vollen Schlusses der Boden schneller und 
vollstandiger gedeckt wird, als unter entgegengesetzten Verhaltnissen. 
Die weitere Forderung der Erzeugung eines genugenden Stammdurch
messers ist bei Schattenholzarten, wie Buchenvorbereitungsschlage, stark 
durchforstete Fichten- und Tannenorte zeigen, sehr wohl moglich, ohne 
daB irgendwelche nachteilige Einwirkungen hervorgerufen werd~n. 
Bei den lichtkronigen Holzarten muB, wenn starkere Durchforstungen 
Platz greifen, der Forderung des Bodenschutzes durch Unterbau genugt 
werden. Dieser ist aber in der Regel auch schon wegen der natiirlichen 
Lichtstellung, auch wenn keine beabsichtigten Lichtungen vorgenommen 
werden, erforderlich. . 

Nach Vorstehendem fuhren ane Erwagungen, die auf, Grund der 
physiologischen Gesetze des Baumwuchses, sowie mit Rucksicht auf 
die nachhaltige Wertbildung und den Boden getroffen werden, zu dem 
iibereinstimmenden Resultat, daB die groBen Unterschiede in den 
Jahrringbreiten der herrschenden Stamme nach Moglichkeit 
vermindert werden mussen. Das durch die Erziehung zu er
strebende Ideal geht dahin, daB die Bestande mit Anlegung gleicher 
Jahrringe erwachsen. Ideale konnen nie erreicht werden, wohl aber 
miissen sie der Wirtschaftsfiihrung eine allgemeine Richtung erteilen. 
Anwendungen des ausgesprochenen Grundsatzes werden in den speziellen 
Teilen dieser Schrift gemacht werden. Hier sei nur im allgemeinen 
hervorgehoben, daB seine Folgerungen auf eine geniigend dichte Be
standesbegriindung gerichtet sind, wodurch die beste Grundlage fiir die 
Bildung einer guten Stammform gebildet wird; ferner auf die Pflege 
der Jungwiichse, welche breitringige Vorwiichse .rechtzeitig entfernt; 
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weiter auf maBige Durchforstung, bei der die Bedingungen der Astreinheit 
erhalten werden, in der ersten Halfte der Umtriebszeit; endlich auf 
starkere Durchforstungen und eventuell anschlieBend Lichtungen im 
spateren Alter, durch welche die notige Starke des Durchmessers herbei
gefuhrt werden solI. 

b) In verschiedenen Baumhohen 1). 

Zur Begriindung der praktischen MaBnahmen, welche sich auf 
die Starke des Durchmessers beziehen, ist endlich die Tatsache von 
Bedeutung, daB die J ahrringe in den einzelnen Teilen des Stammes 
nicht gleich sind, sondern daB je nach den Wuchsbedingungen mehr 
oder weniger groBe Verschiedenheiten auftreten. Diese Unterschiede 
sind von EinfluB auf die Form der Stamme. Die Anlage von breiten 
Ringen in den oberen Stammteilen bewirkt eine Zunahme der Voll
holzigkeit, die neben der Astreinheit fur die wichtigsten Verwendungs
arten des Holzes von Bedeutung ist. 

Auf Grund der uberall im praktischen Betriebe gemachten Er
fahrungen und zahlreicher direkter Untersuchungen wird meist ange
nommen, daB die Breite der Jahrringe (abgesehen vom unregelmaBigen 
Wurzelanlauf) vom unteren Stammteil bis zur arbeitenden Krone zu
nimmt. Dies gilt jedoch nicht im Sinne einer allgemeinen Regel. Viel
mehr ergeben sich Abweichungen nach Holzart, Alter und Wuchs
bedingungen. Innerhalb der Krone ist die Ringbreite eine ziemlich 
gleiche, so daB hier die Form des Baumes einem Kegel entspricht, wie 
sie demnach beim freien Stande am ganzen, bis unten beasteten Stamme 
erzeugt wird. Je hoher die Krone angesetzt ist, um so entschiedener 
besteht die Tendenz des Breiterwerdens der Ringe nach oben, um so 
geringer sind die Unterschiede der Durchmesser zwischen den unteren 
und oberen Stammteilen. Der Ansatz der Krone, welcher hiernach auf 
die Stammform groBen EinfluB ausubt, ist vom Wachsraum abhangig, 
den die Baume wahrend furer verschiedenen Lebensstufen haben ge
nieBen konnen. Auf den Wachsraum ist daher nicht nur die Starke der 
Ringe, sondern auch fur gegenseitiges Verhaltnis in den verschiedenen 
Baumhohen zurUckzufuhren. Jede Erweiterung des Wachsraums fordert 
den Wert eines Stammes durch die Zunahme der Starke, benachteiligt 
aber die Vollholzigkeit. Eine der natiirlichen Kronenform entsprechende 
Veranderung des Starkezuwachses wird auch durch die Astung, welche
den Kronenansatz in die Hohe treibt, hervorgerufen. 

1) Die eingehendsten Untersuchungen tiber den Stiirkezuwacps in ver-
schiedenen BaumhOhen sind von v. Guttenberg gemacht und in der Osterreich. 
Vierteljahrsschrift f. Forstwesen 1915, S. 217£. dargestellt. Von mir selbst sind 
Nachweise tiber Jahrringbreiten in verschiedenen Baumhohen in meinen "Folgerungen 
der Bodenreinertragstheorie" § 46 (Tanne), 67 (Kiefer), 81 (Eiche), 105 (Fichte} 
niedergelegt. 
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In den Bestanden treten Unterschiede der bezeichneten Art nach 
den Stammklassen auf, fur die der Ansatz nnd der Umfang der Krone 
wesentliche Unterscheidungsmerkmale bilden. Die herrschenden Stamme 
alterer Bestande, deren tatige Kronen etwa in zweidrittel bis dreiviertel 
der Baumhohe angesetzt sind, zeigen im unteren Stammteil (von Brust
hohe bis 8, lO oder 12 m) meist ein annaherndes Gleichbleiben oder eine 
schwache Abnahme der Jahrringbreite. Von da bis zur tatigen Krone 
erfolgt uberall ei~e lebhafte Zunahme 1). An den stark eingeklemmten 
und unterdriickten Stammen, bei denen die Kronen am schwachsten, 
am hOchsten angesetzt und oft einseitig ausgebildet sind, tritt das ZurUck
bleiben des Starkezuwachses, absolut und relativ, am starksten im 
unteren Stammteil auf. Vorwiichse, deren Kronen am tiefsten angesetzt 
und am umfangreichsten sind, zeigen das entgegengesetzte Verhalten. 

Eine streng mathematische Formulierung fur das Verhaltnis des 
Starkezuwachses in den verschiedenen Baumhohen wurde von PreBler 
(Gesetz der Stammbildung) ausgesprochen und in den Lehrsatz (Nr.4) 
eingekleidet: "Der Starkeflachenzuwachs in irgend einem Stammpunkt 
ist nahezu proportional dem oberhalb befindlichen Blattvermogen; so
nach in allen Punkten des astfreien Stammes uberall nahe derselbe; 
dagegen im beasteten Stamme nach oben abnehmend, im Verhaltnis 
des oberhalb befindlichen Blattvermogens." In dieser bestimmten 
Fassung ist der ausgesprochene Satz nicht vollig zutreffend, was sowohl 
aus einfachen Messungen der Kreisflachen an Normalstammen in Be
standen, als insbesondere auch am Lichtungszuwachs nachgewiesen 
werden kann. Wenn der Schaftzuwachs an allen Stellen unterhalb der 
tatigen Krone gleich ware, so muBten sich die Stamme im hOheren Alter 
zu fast vollen Walzen ausbilden. - Umlichtete Stamme zeigen in den 
unteren Stammteilen stets einen hoheren Schaftflachep.zuwachs als in 
den oberen, wenn auch das oberhalb der betreffenden Stelle befindliche 
Blattvermogen ganz dasselbe ist. Regeln fiber das Verhaltnis des Zu
wachses in verschiedenen Baumhohen konnen daher gleichfalls nicht in 
mathematischen Formeln aufgestellt werden 2). 

Auf die Ursachen, welche die Unterschiede der Jahrringe in den 
verschiedenen Baumhohen bewirken, ist an dieser Stelle nicht naher 
einzugehen. Dies ist Aufgabe der Physiologie. Es kommen einerseits 
die Regeln der Ernahrung, dann mechanisch-statische Gesetze in Be
tracht. Da die Zuwachsbildung, von den Blattern beginnend, in der 
Richtung von oben nach unten erfolgt, so enthalt der von R. Hartig 
ausgesprochene Satz, "daB an zurUckgebliebenen und unterdriickten 

1) Vgl. v. Guttenberg, a. a. 0., Figur 1-29 und das abschlieBende Urteil 
S.259. 

2) v. Guttenberg, a. a. O. "Das Verhalten des Durohmesser- oder Starke
zuwaohses im Stamme aufwiirts ist bei den einzelnen Holzarten verschieden und 
kann daher, ebenso wie die daraus resultierende Stammiorm, alB eine den einzelnen 
Holz&rten zukommende Eigentiimlichkeit betrachtet werden." 
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Stammen die geringe Menge produzierter Bildungsstoffe zum groBten 
Teile (in extremenFallen ganz) oben zur Ernahrung des Kambiums 
verbraucht werde, so daB der Zuwachs nach unten an Menge und Qualitat 
schnell abnimmt", schon eine Erklarung fur die Abnahme der Ring
breite nach unten. Andererseits ist auf die statischen Beziehungen hin
zuweisen, die zwischen den auf die Oberflache des Baumes wirkenden, 
eine Biegung desselben verursachenden mechanischen Krliften und dem 
Widerstand, den die Form des Baumes diesen Krliften entgegensetzen 
muB, bestehen. Sie sind eine wichtige Grundbedingung fur die Er
haltung der Walder, die sonst uberall ein Opfer der Sturme und der 
Anhangsschaden sein wiirden 1). 

c) Der EinfluB von Lichtungen auf den Starkezuwachs. 

Der Lichtungszuwachs ist eine allen Holzarten auf allen Stand
ortsklassen in allen wirtschaftlich in Betracht kommenden Lebens
altern eigentumliche Erscheinung. Er beruht unmittelbar auf den 
Gesetzen des organischen_ Wachstums und bedarf nach seinem allge
Meinen Auftreten keiner besonderen Erklarung. Diese ist vielmehr 
dadurch gegeben, daB bei der Umlichtung eines Baumes diesem die 
Quellen der Ernahrung, Boden und Luft, reichlicher dargeboten werden. 
Vielmehr wiirde die entgegengesetzte Erscheinung der Erklarung be
diirfen, daB kein Lichtungszuwachs eintritt, obwohl die Bedingungen 
dazu gegeben sind. Das Nichthervortreten von Lichtungszuwachs an 
Stammen nach der Umlichtung kann darin begriindet sein, daB die
selben bereits vorher einen genugend freien Stand gehabt haben, oder 
daB die Wirkung der Lichtung durch gleichzeitige negative Einflusse 
(Naturschaden, Verschlechterung des Bodenzustandes) aufgehoben ist 
oder daB ohne die Lichtung ein Ruckgang des Starkezuwachses einge
treten sein wiirde. 

Bereits in der fruheren Entwicklung der Forstwirtschaft haben 
sich viele Bestandesformen ausgebildet, die zur Beurteilung des Lichtungs
zuwachses verwendet werden konnen. Hierher gehoren die Hutepflanz
und Mittelwaldungen, die fmher viel haufiger vertreten waren; ferner 
der Hochwaldkonservationshieb, der in manchen Buchengebieten Mittel
deutschlands nicht selten vorkommt; ferner der Seebachsche Betrieb, 
dessen giinstiges Verhalten im Solling durch Kraft u. a. nachgewiesen 
ist. Auf den Plenterbetrieb wurde bereits unter a hingewiesen. Auch 
der Vberhaltbetrieb enthalt reiches Material fiir die Beurteilung des 
Lichtungszuwachses. In der neueren Wirtschaft wird von diesem ins
besondere bei der natiirlichen Verjungung sowie beim Lichtungsbetrieb 
mit Unterbau Anwendung gemacht. 

1) Metzger, Der Wind alB maBgebender Fakoor fur das Wachstum der 
Baume. Miindener forstliche Refte, 1893, S. 35--86. 

Martin, Forstl. Statik. 2. Auf!. 4 
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Aus den Beobachtungen und Messungen des Lichtungszuwachses 
in den bezeichneten Bestandesformen lassen sich unmittelbar gewisse 
Folgerungen ableiten, die in allgemeiner Fassung etwa folgendermaBen 
ausgesprochen werden konnen: Eine Vergleichung verschiedener Holz
arten bestatigt die a priori zu stellende Annahme, daB Schatten
holz arten starkeren Lichtungszuwachs anzulegen imstande sind, als 
lichtkronige. Schattenholzarten besitzen auch im Innern der Krone 
mehr Knospen und Triebe, die infolge erhOhten Lichtzutritts zu Zu
wachs erzeugenden Organen sich ausbilden. Der Unterschied zwischen 
SchluB- und Lichtstand ist bei ihnen weit starker als bei lichtkronigen. -
In bezug auf den Boden zeigt die vergleichende Beobachtung, daB der 
Lichtungszuwachs auf allen BOden eintritt. Absolut gemessen ist er 
groBer auf guten BOden. Aber relativ, im Verhaltnis zu den friiheren 
Jahrringen, ist dies nicht immer der Fall. Es kann sogar das entgegen
gesetzte Verhaltnis eintreten, weil auf geringem Boden unter Umstanden 
ein gedrangter Stand der Stamme den Zuwachs in starkerem MaBe 
beeintrachtigt. tJbrigens ergeben sich Unterschiede nicht sowohl nach 
der Giite des Bodens, als vielmehr durch die Veranderungen im Boden
zustande, die wahrend des Lichtstandes eintreten; - In bezug auf das 
Alter bestatigen aIle Beobachtungen, daB der Lichtungszuwachs zur 
Zeit der lebhaftesten natiirlichen Wuchskraft am starksten- ist. Prak
tische Folgerungen irgendwelcher Art konnenhieraus jedoch nicht 
gezogen werden, weil ffir diese auch die Beschaffenheit des Zuwachses 
in Riicksicht gezogen werden muB. - Was den Eintritt des Lichtungs
zuwachses betrifft, so bestatigen die meisten Beobachtungen, daB der
selbe der Freistellung unmittelbar folgt. Dieselbe Zahl von Knospen 
und Trieben entwickelt weit mehr Zuwachs infolge der unmittelbaren 
Sonnenwirkung. tJbrigens sind Eintritt, Gang und Dauer des Lichtungs
zuwachses von manchen auBeren Umstanden abhangig. In der Regel 
erfolgt zunachst, mit der VergroBerung und Verdichtung der Krone, 
ein gleichmaBiges Steigen desselben sowohl in der Starke der Jahrringe, 
als auch, in noch hoherem Grade, seiner Flache nacho Der Lichtungs
zuwachs erreicht nach einiger Zeit ein Maximum und nimmt dann all
IDahlich wieder abo Wann das Maximum eintritt und in welchem Grade 
die Abnahme erfolgt, ist stets von den Wuchsbedingungen abhangig. 
Insbesondere kommen hier Storungen durch Naturschaden, Verande
rungen des Bodenzustandes und die Konkurrenz des nachwachsenden 
Bestandes in Betracht. - Endlich ergibt die Untersuchung des Lichtungs
zuwachses in verschiedenen Baumhohen eine Bestatigung der unter b 
ausgesprochenen Regel, daB die durch die Erweiterung des Wachsraums 
eintretende Zuwachssteigerung in starkerem Grade in den unteren als 
in den oberen Teilen der Stamme erfolgt. Bei langer Wirkung des Licht
standes muB daher die Stammform abfaIliger werden. Praktische Folge
rungen aus dem Auftreten des Lichtungszuwachses konnen nur in Ver
bindung mit seinem EinfluB auf den Wert des Holzes gemacht werden. 
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2. Der KreisfUichenzuwachs in Bestanden. 
1m Bestande kitt als del' zweite Bestimmungsgrund fur den Kreis

flachenzuwachs die Sta mmzahl hinzu, die fUr den Charakter der 
Bestande stets ein wesentliches Merkmal hildet. Das Produkt VOll 

Stammzahl und Starkezuwachs del' einzelnen Stamme ist del' Kreis
flachenzuwachs, das Produkt von Stammzahl und Kreisflache die 
Stammgrund£Iache des Bestandes, die einen in vieleI' Hinsicht wichtigen 
MaBstah fUr die Bestandeshehandlung hildet. Da die gleiche Stamm
grundflache sehr verschieden zusammengesetzt sein kann, so wird es, 
um die Bestande zu charakterisieren, stets erforderlich, auf ihre heiden 
Faktoren (Stammzahl und Kreis£Iache des Einzelstamms) hesondel's 
einzugehen. 

Die Stammzahl, die hei einem gewissen Alter vorliegt, ist zunachst 
von del' Holzal't ahhiingig. Holzarten mit dichter Stellung del' Triebe, 
Knospen und Blatter hedurfen, um eine bestimmte Menge organischer 
Arbeit zu leisten, weniger Raum; ihre Bestande konnen daher auf 
cineI' gegehenen Flache eine groBere Stammzahl enthalten, als solche 
aus lichthedurftigen Holzarten. Dies tritt hei allen Bestandesaufnahmen 
klar hervor. Nach den Ertragstafeln von Lorey ist z. B. die Stamm
zahl del' Tanne auf II. Standortsklasse im 50. Jahre 3985, im 60. Jahre 
2620, im 80. Jahre 1145. Bei del' Fichte sind die entsprechenden 
Zahlen 2600, 1780 und 910; hei del' Kiefer (II. Bonitat, Schwappach) 
1364, 1005 und 601. Del' Grad del' mit dem Alter erfolgenden Ab
nahme der Stammzahlen entspricht del' Raschwiichsigkeit del' Holzarten. 
- Bei derselhen Holzart liegt del' wichtigste Bestimmungsgrund del' 
Stammzahlen unter uhrigens gleichen Verhaltnissen in del' Standorts
gute. Zur Standortsgute steht die Stammzahl in umgekehrtem Ver
haltnis, weil die Entwicklung aller Gewachse auf gutem Boden und in 
milder Lage rascher erlolgt als auf schlechtem Boden und in rauher 
Lage. - Abel' auch hei gleichen nati.1rIichen Wachstumsbedingungen 
konnen die Stammzahlen del' Bestande sehr verschieden sein. In den 
Stammzahlen findet die wirtschaftliche Behandlung del' Bestande 
einen bestimmten Ausdruck. Zunachst kommt die Bestandesbegrun
dung in Betracht. Gelungene Vollsaaten liefern die stammreichsten 
Bestande. Ihnen folgen naturliche Verjungungen, dann Streifensaaten, 
Platzesaaten, Buschelpflanzungen usw. Die gel'ingsten Stammzahlen 
haben weitstandige Einzelpflanzungen. Sehr charakteristisch sind in 
diesel' Hinsicht die Ergebnisse del' wiederholten Aufnahmen del' Kultur
versuchsflachen del' Sachsischen Versuchsanstalt fur die Fichte im 
RevierWermsdorl, fur die Kiefer in den Revieren Reudnitz und Markers
bach 1). Weiterhin ist die Fuhrung del' Durchforstungen von EinfluB 
auf die Stammzahl. Je nach dem Anfang, del' Wiederholung, del' Art 

1) Kunze, Thar. :Forstl. Jahrbuch 1907, S. 20f. u. 1909, S.24£. Borgmann, 
Das. 1915, S. 136. 

4* 
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und dem Grade der Dutchforstungen bilden sich· in den verschiedenen 
Altersstufen sehr verschiedene Stammzahlen aus. Schuberg 1) ordnet 
deshalb die von der badischen Versuchsanstalt aufgenommenen Bestande 
in stammarme, mittlere und stammreiche. Ebenso unterschied Schiffel2) 

bei der Fichte drei Grade der Bestandesdichte (DichtschluB, Mittel
schluB, LichtschluB). 

FUr die wichtigsten Aufgaben der forstlichen Statik hat die richtige 
Beurteilung des Grades der Bestandesdichte groBe Bedeutung; der 
Verlauf des Massen- und Wertzuwachses ist nach derselben verschieden; 
ebenso die Umtriebszeit, welche von beiden Arlen des Zuwachses ab~ 
hangig ist. Ohne auf einzelne Fragen, die Gegenstand des angewandten 
Teils dieser Schrift sein werden, naher einzugehen, moge hier nur auf 
das Verfahren, welches bei der Bestimmung der Stammzahlen anzu
wenden ist, hingewiesen werden. Zunachst kommt das Urteil des aus
fiihrenden Wirtschafters in Betracht. 1m Einzelfall der Praxis findet 
dies Verfahren ausschlieBlich Anwendung. FUr allgemeine Erorterungen 
kann es aber. nicht zugrunde gelegt werden. Die Urteile verschiedener 
Wirtschaftsfiihrer iiber die richtigen Grade der Bestandesdichte sind 
voneinander abweichend; bei der Auszeichnung derselben Bestande 
gelangen mehrere Wirtschafter in der Regel zu recht yerschiedenen 
Stammzahlen. Sodann ist auf die Ertragstafeln der Versuchsanstalten 
als Muster der Bestandesbildung hinzuweisen, die neben Masse, Kreis
flache und Zuwachs auch die Stammzahlen fiir die wichtigsten Holz
arten angeben. Indessen die neuen Ertragstafeln enthalten auch nach 
dieser Richtung einen bestimmten Beleg dafiir, daB dar Begriff des 
normalen Bestandes kein allgemeiner und bleibender ist, daB vielmehr 
mit dem Wechsel wirtschaftlichel' Verhaltnisse und Anschauungen auch 
Verariderungen dieses Begriffs verbunden sind. 

Um fUr die Grade der Bestandesdichte eine bestimmte Norm auf
zustellen, geht man am besten zunachst von normalen oder idealen 
Bestanden aus, bei welchen von den Abweichungen und Besonderheiten, 
die allen, auch den regelmaBigsten wirtschaftlichen Bestanden anhaften, 
ganzlich abstrahiert wird. Wie die Ertragsregelung zum Nachweis des 
Etats den Begriff des Normalwaldes mit regelmaBiger Altersabstufung 
aufgestellt und mit Vorteil benutzt hat, obwohl in Wirklichkeit solche 
Normalwaldungen nie bestanden haben und auch nicht hergestellt werden 
sollen, so kann es auch fiir die forstliche Statik von Wert sein, normale, 
durch gleiche Stamme gebildete Einzelbestande theoretisch zu kon
struieren, obwohl aIle organischen Bildungen der Natur den Charakter 
des individuell Abweichenden tragen. Es werden hier zunachst Bestitnde 
unterstellt, die aus Stammen von gleichem Durchmesser, gleichem Starke
zuwachs, gleichem Abstand zusammengesetzt sind, und die dem BO<jen, 
ohne ihn zu berauben oder zu bereichern, in allen Altersstufen jahrlich 

1) Aus Deutsohen Forsten, II, Die Rotbuohe, S. 124. 
2) Wuohsgesetze normaler Fiohtenbestande, 1904. 



Der Kreis:flachenzuwachs in Bestanden. 53 

eine gleiche Menge Bodennahrstoffe entziehen. Nun ist die Frage zu 
beantworten: Wie soli hier die Behandlung erfolgen, wenn den Be
dingungen der Erhaltung des Normalzustandes genugt werden solI? 

Der wesentlichste Faktor, durch welchen unter diesen Umstanden 
die Bestandesverhaltnisse auf einem gegebenen Standort bestimmt 
werden, ist der Wachsraum. Von ihm allein hangen zunachst die 
Stammzahlen abo Der Wachsraum, den eine Holzart gebraucht, ist 
abhangig von der Lange und Richtung der Seitentriebe, die der Baum, 
zufolge seiner physiologischen Veranlagung, ausbildet. Dieser natur
liche, dem ungehemmten Wuchs entsprechende Wachsraum kann jedoch 
durch die Behandlung beschrankt werden. Warder Wachsraum kunst
lich zuriickgehalten, so kann er dagegen erweitert werden. Ob das 
eine oder andere geschehen solI, ist Sache der wirtschaftlichen Erwagung, 
die deshalb bei den betreffenden MaBnahmen der Forsttechnik der 
Wurdigung der physiologischen Veranlagung der einzelnen Holzartenzur 
Seite zu treten hat. 

Um nun aber dem Grade der Bestandesdichte in einer der forst
lichen Statik entsprechenden Weise Ausdruck zu geben, ist nicht der 
absolute, in Quadratmetern ausgedruckte Wachsraum zu bestimmen, 
der der Natur der Sache nach mit dem Alter des Baumes stets zunehmen 
muB, sondern es kommt dabei vielmehr auf den relativenWachs~ 
raum an, wie man das Verhaltnis des Raumes der Krone zur Grund
flache des Schaftes in Brusthohe nennen kann. Bezeichnet man mit k 
den Durchmesser der Krone, mit d den Durchmesser des Schaftes in 

k2 
Brusthohe, so ist df der in einfachen Zahlen ausgedruckte MaBstab 

fUr den relativen Wachsraum. Das Verhaltnis der Seiten dieser Quad-
k . 

rate ([kann alsAbstandszahl (oderWachsraumzahl) bezeichnet werden. 

Dieser Begriff war bekanntlich bereits von Konig 1) in die Forstwirt
schaft eingefUhrt. Konig bezeichnete sie, mit unwesentlicher Ab
weichung von vorstehender Erklarung, als die mittlere Entfernung zweier 
Stamme geteilt durch den mittleren Umfang des Schaftes. Es ist mit 
Recht darauf hingewiesen, daB die Abstandszahl zur Massenberechnung 
nicht notig ist, da diese durch Kreisflache und Formzahl genugend 
bewirkt werden kann. Als charakteristisches Merkmal fur den Grad 
der Bestandesdichte haben Abstands- und Wachsraumzahlen aber jeder
zeit Bedeutung, da viele forstliche Fragen, insbesondere auf dem Gebiete 
der Durchforstung, im Grunde stets auf das Verhaltnis zwischen Kronen
und Stammdurchmesser zuruckgefiihrt werden mussen. 

Es ist eine Folge der allgemeinen Gesetze, welche das Baumleben 
bestimmen, daB, wenn der SchluB eines Bestandes unterbrochen ist, 
der Durchmesser der Krone rascher und starker zunimmt, als der Durch-

1) Forstmathematik, 4. Ausg., § 365f. 
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messer des Schaftes. Bei schwachen und. miWigen Durchforstnngen 
nehmen die Kronen durch die Ausdehnung von seither eingeengten 
Zweigen alsbald den vollen, nach der Ausfuhrung jener Hiebe ihnen 
dargebotenen Raum ein, wahrend die Schaftdurchmesser nul' sehr all
mahlich sich vergroBern. Lichtungen haben stets eine schnellere und 
starkere Zunahme des Kronen- als des Schaftdurchmessers zur Folge. 
Aus der schnellen Anpassungsfahigkeit del' Krone ergibt sich, daB die 
Wachsraum- und Abstandszahlen um so groBer sind, je Hinger und starker 
del' Lichtstand in den einzelnen Perioden des Baumwachstums ge
wesen ist. 

Das Verhaltnis zwischen Kronen- und Stammdurchmesser ist fur 
verschiedene Holzarten und Bonitaten ein verschiedenes. Es ist unter 
ubrigens gleichen Umstanden kleiner bei Schatten ertragenden als bei 
lichtkronigen Holzarten, da bei jenen auch im Innern del' Krone lebens
fahigeWachstumsorgane enthalten sind, die, wenn auch weniger voll
kommen als die auBeren, an der Zuwachsbildung teilnehmen. Das ge
nannte Verhaltnis ist kleiner auf gutem als auf geringem Boden, kleiner 
in milden als in rauhen Lagen, weil auf guten B"oden und in milden 
Lagen die Kronen mehr Blatter enthalten und die Blatter leistungs
fahiger sind. Fur die forstliche Statik, bei welcher Massen und Wert 
zum Alter in Beziehung setzen sind, hat die Frage am meisten Be
deutung, ob unter ubrigens gleichen Umstanden das Verhaltnis von 
Kronen- und Stammdurchmesser yom Al tel' beeinfluBt wil'd. 

Geht man, um die Beziehungen zwischen dem Alter und Wachs
raum zu ermitteln, von den wirklichen Bestanden (regelmaBigen Hoch
waldbestanden) aus, so wird sich fast ausnahmslos ergeben, daB die auf 
den Mittelstamm zuruckgefuhrten Abstandszahlen mit dem Alter kleiner 
werden 1). Allein aus der Tatsache, daB dies Verhaltnis in den vor
handenen Bestanden voriiegt, kann nicht gefolgert werden, daB es den 
physiologischen Gesetzen des Baumwuchses und den okonomischen 

1) Fiir regelmiiBige, stammreich erwachsene Buchenbestande der Ober
forsterei Jesberg (mittlerer Bonitat) wurden folgende Abstandszahlen gefunden: 

Alter. . . . . 43 64 80 105 115 Jahre 
20,7 17,1 16,7 16,1 15,7 

Nach Kraft (Beitrage zur Lehre von den Durchforstungen, Schlagstellungen 
und Lichtungshieben, 1884, S. 13) ergeben sich bei Zugrundelegung der Baur
schen Ertragstafeln fiir Buchen III. Standortsklasse die Abstandszahlen fiir das 

Alter von ..... 60 70 80 90 100 no 120 Jahren 
17,5 16,5 16,0 15,2 14,7 14,2 13,9 

Nach Konigs Waldmassentafeln (Hilfstafeln zur Forstmathematik) sind 
die vom Umfang auf den Durchmesser und vom FuB- auf MetermaJ3 reduzierten 
Abstandszahlen geschlossener Bestande folgende: 
BestandeshOhe Eiche und Buche Fichte und Tanne 

18 m 17,5-16,3 14,5-13,5 
24 " 16,4-15,3 13,6-12,7 
30 " 16,1-15,0 13,0-12,0 

Kiefer und Larche 
15,1-14 
14,2-13,2 
13,8-12,9 
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Forderungen der Wirtschaft entspricht. Eine Abnahme des relativen 
Wachsraums muB unter allen Umstanden in der Jugend erfolgen, wenn 
die Stamme im Dickungsalter in SchluB treten und zur Bildung ast
reiner Schafte ihre unteren Aste abwerfen sollen. Andererseits tritt im 
hohen Alter eine Abnahme des Wachsraums ein, wenn die Kronen so 
beschaffen sind, daB eine Regelung ihres Wachsraums im Wege der 
Durchforstung nicht mehr erfolgen kann. Aber in der langen Zeit, die 
zwischen diesen Extremen liegt und die fur die Frage der Erziehung 
am meisten Bedeutung hat, ist die Abnahme des relativen Wachsraums 
nicht begriindet. Man wird vielmehr aus gleichen Grunden, wie sie 
unter 1 a zur Forderung des Starkezuwachses angegeben wurden, darauf 
hinweisen mussen, daB im jungeren Alter der Wachsraum zuruckgehalten, 
daB er dagegen spater, zur Erhohung der Durchmesser, erweitert werden 
muB. Unter diesen Umstanden kann fur normale Bestande die Regel 
aufgestellt werden, daB der relative Wachsraum, sobald der SchluB 
eingetrete!J. ist, gleichbleiben soIl. 

Bei der Unterstellung des Gleichbleibens der Wachsraum- und 
Abstandszahlen erhalten alle auf die mathematischen Verhaltnisse der 
Bestande gerichteten Nachweise eine groBere Bestimmtheit. Bezeichnet 

k 
man mit f die Flacheneinheit, mit 8 das Verhliltnis a: so ist: 

1. die Stammzahl = £2 = 8!d2 ; 

. .. f d2" 2 . die Stammgrundflache = - ... _ ..... . s2d2 4 ' 

3. der Kreisflachenzuwachs = !d2 ' dn!. 
8 n 

Hieraus ergibt sich, daB in nor malen Bestanden der bezeich
neten Beschaffenheit die Stammzahlen im quadratischen 
Verhaltnis der Durchmesser abnehmen; daB die Stamm
grundflache vom Durchmesser und daher auch vom Alter 
unabhangig ist; und daB der Kreisflachenzuwachs im um
gekehrten Verhaltnis zum Durchmesser steht. 

Normale Bestande von der angegebenen gleichenBeschaffenheit 
gibt es nicht. Verschiedenheit der Entwicklung ist em allgemeines 
Gesetz des organischen Lebens. In den wirklichen Bestanden, mit 
denen es die Wirtschaft zu tun hat, ergeben sich infolge der ungleichen 
Ausbildung der einzelnen Stamme durch auBere Einwirkungen der 
organischen und anorganischen Natur und durch wirtschaftliche Ein
griffe Unterschiede einerseits der verschiedenen Stamme untereinander, 
andererseits des ganzen Bestandes gegenuber den Verhaltnissen eines 
Normalbestandes. Gleichwohl kann man gewisse Folgerungen fur die 
Praxis aus jenen Formeln des Normalwaldes ableiten, die dazu dienen, 
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der Wirtschaft eine bestimmte Richtung hinsichtIich der Grade der 
Bestandesdichte zu geben. Die wichtigsten Folgerungen, die aus den 
drei genannten Formeln hervorgehen, konnen folgendermaBen gefaBt 
werden: 

1. Die Stammzahlen mussen, wenn okonomische Wirt
schaftsziele vorliegen, in der Jugend genugend hoch sein; 
spater mussen sie in starkem Grade abnehmen. Die An
wendung dieser Regel findet ihre Begriindung in der Rucksicht auf die 
Deckung des Bodens, in der Absetzbarkeit geringer Sortimente, in der 
Ausbildung astreiner Schafte und in der Wertzunahme des Stammholzes 
bei zunehmendem Durchmesser. Je nachdem diese verschiedenen Mo
mente in starkerem oder geringerem MaBe zu beriicksichtigen sind, 
ergeben sichAbweichungen im Grade der Stammzahlabnahme. Wenn 
deshalb die vorstehende Formel auch keine direkte zahlenmaBige An
wendung findet, so tritt doch der in ihr ausgedruckte Grundgedankc 
bei der Betriebsfuhrung, insbesondere bei den Ergebnissen des Versuchs
wesens, uberali klar hervor 1). 

2. Die Kreisflachensumme, welche in den Bestanden ver
bleibt, soIl, sobald die Herstellung guter Stammformen be
wirkt ist, keine wesentlichen Anderungen erleiden. Aller Zu
wachs an Kreisflache, welcher sich nach Erreichung des angegebenen 
VerhaItnisses ausbildet, soll bei den Durchforstungen genutzt werden. 
Auch diese Regel, die dem Grade der Bestandesdichte yom Stangenholz
alter an den einfachsten Ausdruck gibt, findet in der Entwicklung des 
forstlichen Versuchswesens in der Neuzeit reichlich Bestatigung. Nament
lich tritt sic in den Ertragstafeln aus dem Versuchswesen PreuBens 2} 

1) Nach den Normalertragstafeln von Grundner (Untersuchungen imBuchen
hochwald 1904) betragen die Stammzahlen auf III. Standortsklasse 

im Alter von . . 40 60 80 100 120 140 Jahren 
3850 1537 852 544 379 288 

Sch wappach gibt fiir die mittlere Standortsklasse folgende Stammzahlen 
140 Jahre 
195 

Alter. . . . 40 60 80 100 120 
Eiche (II).. 3111 933 493 319 241 
Buche (III) . 6000 2470 870 575 388 279 
Fichte (III) . 3035 1472 921 638 462 
Kiefer (III) . 3083 1388 823 528 367 289 

2) Die Stammgrundflache betragt: 
im Alter von . .. 40 60 80 100 120 140 Jahren 
nach Schwappachs 

Ertragstafeln 
fiir Buche von 1893 18,5 27,8 31,5 33,1 34,3 34,9 qm 

" 1911 16,8 23,6 23,6 23,5 23,4 23,2 " 

" Fichte " 1890 . 32,5 41,4 46,3 50,4 53,2 
" 1902 . 24,8 34,4 38,5 38,4 36,3 .. Kiefer " 1889 . 28,6 33,2 35,6 37,2 38,0 
.. 1908 . . 26,8 29,4 30,4 30,1 28,5 26,0 ,~ 
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hervor. Die Vergleichung der Ergebnisse verschiedener Lander bzw. 
Autoren zeigt zwar starke Abweichungen in bezug auf die Hohe der 
Stammgrundflache. Das in der Formel 2 ausgesprochene Prinzip tritt 
jedoch uberall hervor. Am bestimmtesten ist ihm in den Ertragstafeln 
fur Hessen Ausdruck gegeben 1). 

3. DaB der Kreisflachenzuwachs der Bestande mit dem 
Starkerwerden der Stamme im ungefahren Verhaltnis der 
Durchmesser abnimmt, ergibt sich aus den Ertragstafeln, 
welche diesen Zu wachs ange ben 2). Solange eine der Starke ent
sprechende Hohenzunahme vorhanden ist, wird die Abnahme des Kreis
flachenzuwachses durch die zunehmende Hohe der Zuwachsmantel 
erganzt, so daB trotz jener Abnahme des Flachenzuwachses ein der 
Bodenkraft entsprechender gleichbleibender Gesamtzuwachs erzeugt 
wird. 

Gegeniiber obigen Zahlen ffir die Buche aus Preu13en ergaben die Normaler-
tragstafeln aus Braunschweig fiir die gleiche Standortsklasse folgende Zahlen: 

Alter. . . . . . . . 40 60 80 100 120 140 Jahre 
StammgrundfIache .. 22,4 29,8 34,2 35,7 36,0 36,6 qm 
1) Nach den Ertragstafeln zum Gebrauch bei del' Forsteinrichtung im G1'013-

herzogtum Hessen betragt bei del' Eiche im Lichtungsbetrieb die Stammgrundflache 
vom 60.-160. Jahre auf I. Standortsklasse 22 - auf II. Standortsklasse 21 -
auf III. 20 - auf IV. 19 qm; bei del' Kiefer im Lichtungsbetrieb vom 30.-140. Jahre 
auf allen in Betracht kommenden Standortsklassen zu 30 qm. - Die Stammgnmd
filiche del' Buche bei starker und freierDurchforstung wird vom 100.-140. Jahre 
zu 26 qm angegeben. 

!) Nach den Ertragstafeln von Grundner ist fiir die Buche II. Stand
ortsklasse del' Kreisflachenzuwachs 

100 110 f 40 50 60 70 80 90 
fiir. das Alter . . ~ bis bis bis bis bis bis bis bis 

l 50 60 70 80 90 100 110 120 
am bleibenden 

Bestand .. 
am ausgeschiedenen 

4,1 3,0 2,3 1,6 1,0 0,5 0,2 0,2 

120 } bis Jahre 
130 

0,3 qm 

Bestand .. . . 4,4 4,7 4,3 3,9 3,7 3,7 3,7 3,3 2,9 " 

im ganzen . . . . 8,5 7,7 6,6 5,5 4,7 4,2 3,9 3,5 3,2 qm 
Hiernach ist del' Zuwachs an Gnmdflache vom 40. bis 120. Jahre im Ver

haltnis von 1 zu 0,38 gesunken. Dies Verhaltnis entspricht anniihernd den Hohen,. 
welche im Alter von 40 und 120 Jahren 13 und 32 m betragen. 

Bei del' Fichte ist die Abnahme des Kreisflachenzuwachses, entsprechend 
ihrer raschen Entwicklung, starker als die Zunahme del' Hohe. Nach Schwappach 
(Wachstum und Ertrag UBW., 1902) illt fiir die 

90 100 
Altersstufen. . . . .. biB biB bis bis bis bis bis { 

40 50 60 70 80 

50 60 70 80 90 100 110 
del' GnmdfIachenzuwachs 

110 1 
bis {Jahre 
120 J 

am Hauptbestand . . . 5,4 4,3 2,8 1,5 0,5 0,1 -0,6 -0,8 qm 
am ausBcheidenden Bestand 9,6 9,7 9,2 8,5 8,0 7,2 6,8 6,5" 

~--~--~~--~~~--~~~~ 
im ganzen . . . . . . .15,0 14,0 12,0 10,0 8,5 7,3 6,2 5,7 qm 
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c. Massenzuwachs. 

1. VerIanf des Znwachses in vollen Bestanden. 
Der Massenzuwachs ist das Produkt aus Hohen- und Starke

zuwachs. Er ist daher stets von diesen seinen beiden Faktoren 
abhangig. Unter allen Umstanden und nach allen Beziehungen muB 
der Massenzuwachs auf die Grundbedingungen der Zuwachsbildung zu
riickgefiihrt werden; er kann sich mit diesen unter keinen Umstanden 
im Gegensatz befinden. 

1m regelmaBigen Hochwald zeigt der Massenzuwachs folgenden 
Verlauf: 

a) In der ersten Jugend ist das Wachstum aller Holzarten ein 
sehr geringes. Die Blatter und Wurzeln sind noch sparlich ausgebildet, 
sie konnen die fur die Holzerzeugung notigen Stoffe aus dem Boden 
und der Luft nur unvollstandig aufnehmen. Auf dem Boden der Kultur
und Verjiingungsflachen entstehen durch die Bildung von Standorts
gewachsen Konkurrenten, welche die Bodennahrstoffe zunachst weit 
schneller sich anzueignen imstande sind, als junge Holzpflanzen. Die 
geringe Holzmasse, welche diese erzeugen, erfolgt in einer Form, die 
nicht ausgemessen werden kann. Der Massenzuwachs kann daher in 
diesem Lebensalter nur gutachtlich eingeschatzt werden. Von mancher 
Seite ist vorgesc;Wagen, daB man das erste Stadium ganz unberiicksichtigt 
lassen soIl 1 ). 

b) 1st nun aber die erste Entwicklungsstufe beendet und der Jung
wuchs, wenn er natiirlich entstanden war, vom Druck des Altholzes 
befreit, so erfolgt, wenn anders keine besonderen Gefahren eintreten 
und der Standort ein naturgemaBer ist, ziemlich bald ein starkes Steigen 
des Zuwachses. Die Wurzeln vermogen yom Dickungsalter abdon 
Boden besser auszunutzen; die Konkurrenz der Standprtsgewachse 
wird von den Holzpflanzen erfolgreich uberwunden; der Hohenwuchs 
ist ein lebhafter. Berechnungen des Zuwachses begegnen aber auch"in 
diesem Alter wegen der unregelmaBigen Form derStamme, der groBen 
Stammzahl und der schnellen Stammausscheidung Schwierigkeiten. 

c) 1m jungeren und mittleren Stangenholzalter pflegt der 
laufende Zuwachs am hochsten zu sein. Die Verhaltnisse liegen hier 
nach jeder Richtung fUr die Zuwachsbildung am giinstigsten. Die 
Wurzeln vermogen in diesem Alter den Boden in horizontaler und verti
kaler Richtung vollstandiger zu durchziehen. Der Langenwuchs hat 

1) v. 'Thiinen, Isolierter Staat, III. Teil, § 1, lii..I3t bei der Berechnung den 
Zuwachs der ersten 5 Jahre ("als zur Bildung des Holzkorpers erforderlich") au.l3er 
Ansatz. - Lorey, Ertragstafeln fiir die Wei.l3tanne, unterschied vom faktischen 
Alter eines Baumes (= der Zahl der von der Keimung bis zum Zeitpunkt der Unter
suchung verflossenen Jahre) das wirtschaftliche Alter ("diejenige Zeit, welche der 
Baum bei normaler Entwicklung gebraucht haben wiirde, um die Dimensionen 
herauszubilden, welche er wirklich erreicht hat"). 
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seine lebhafteste Periode iiberschritten. Die Form del' Baumkronen ist 
daher gestreckt; ihre Oberflache ist groBer als in den vorausgegangenen 
und den folgenden Perioden. Es findet ferner noch keine den Zuwachs 
merklich beein£lussende Bliiten- und Samenbildung statt; Boden
gewachse konnen sich wegen del' dichten Stellung del' Kronen bei den 
Schattenholzarten gar nicht, bei den lichtkronigen Holzarten noch nicht 
in starkerem MaBe einfinden. 

d) 1m hoheren Stangenholzalter wird del' Zuwachs fast aller 
Holzarten in den Ertragstafeln iibereinstimmend als abnehmend be
zeichnet. Die Ursachen seines Sinkens liegen "darin, daB del' Hohen
wuchs in diesel' Periode ziemlich stark abnimmt. Die Kronen erhalten 
daher eine stumpfere Form; ihre Oberflache wird kleiner. Bei licht
kronigen Holzarten p£legt sich ein starkerer Bodeniiberzug zu bilden, 
del' in Verbindung mit del' natiirlichen odeI' kiinstlichen Lichtstellung, 
welche in diesem Alter eintritt, zuwachsmindernd wirkt. Bei rich tiger 
Behandlung del' Bestande erfolgt indessen die Abnahme des Zuwachses 
nul' sehr allmahlich, insbesondere bei den Schattenholzarten, deren 
Zuwachsleistungen im Wege del' Durchforstung bessel' gefordert werden 
konnen. 

e) 1m Baumholzalter p£legt del' Zuwachs in noch starkerem 
MaBe zu sinken. Die genannten Ursachen der Abnahme sind jetzt 
in hOherm Grade wirksam. Der Hohenwuchs wird geringer; die 
Oberflache der stumpfer geformten Krone \"ird kleiner. Auch die 
jetzt haufiger eintretende Bliiten- und Samenbildung tragt zu einer 
Verminderung des ZuwachseR bei. Der Boden iiberzieht sich, insbesondere 
bei Lichtholzart,en, in starkerem Grade mit Standortsgewachsen. 

f) Bei der natiirlichen Bestandesbegriindung schlieBen 
sich an das geschlossene Baumholz die Verjiingungsschlage an. Die 
Lockerung und schwache Unterbrechung des Schlusses, wie sie in Vor
bereitungs- und dunkeln Besamungsschlagen erfolgt, bestatigen die 
Regel, daB das Sinken des laufenden Zuwachses auch im Baum
holzalter durch Kraftigung und WOlbung der Krone aufgehalten werden 
kanll. Spater tritt durch die starke Abnahme der Stammzahlen, die 
haufige Bliiten- und Fruchtbildung, das Auftreten von Standortsge
wachsen und die Entwicklung des jungen Bestandes ein zunehmen
des Sinken des Zuwachses der Mutterbaume ein. 

g) Die Dauer der einzelnen Stufen kann, wie die vorliegenden 
Bestandesverhaltnisse zeigen, sehr verschieden sein. Es sind in dieser 
Beziehung zunachst die physiologischen Eigentiimlichkeiten der Holz
arten von EinfluB. Jede Holzart hat ihre besonderell Entwicklungs
gesetze. Die rasch wachsenden pflegen fruher in die hoheren Wuchs
stufell einzutreten und sie schneller zu durchlaufen 1). Sodann ist der 

1) Bci der Kiefer (Schwappach) erreicht der laufendc Zuwachs auf III. 
Standortsklasse das Maximum im Alter von 40 Jahren mit 9,3 fm; er sinkt bis zum 



60 Erzeugung der Holzmasse durch den Zuwachs. 

Zuwachsgang nach den Standortsverhaltnissen verschieden 1). Auf 
guten Bonitaten werden alle Wachstumsstufen schneller durchlaufen 
als auf geringen. Insbesondere kommen hier die klimatischen Be
dingungen in Betracht. Mildes Klima beschleunigt die Entwicklung, 
rauhes Klima halt sie zuriick. Ferner sind mallche N atureinwir
kUllgen von ungiinstigem EinfluB. Durch Frost, VerbiB und andere 
Gefahren kann der Massenzuwachs in der Jugend lange zurUckgehalten 
werden. Ebenso konnen spatere Beschadigungen mancher Art den 
llatiirlichen Eintritt in die Wachstumsstufen verzogern. Am meisten 
Bedeutung hat ~iir den Gang des Massenzuwachses die wirtschaftliche 
Behandlung der Bestande. Abgesehen von der Einwirkung einer 
Beschirmung, die den Massenzuwachs zUriickhalt, kommt hier nament
lich der Wachsraum in Betracht, der je nach Art der Bestandesbegriindung 
und Durchforstung im gleichen Alter sehr verschieden sein kann. Je 
groBer der Wachsraum ist, der den Bestanden in den verschiedenen 
Altersstufen gegeben wird, um so schneller werden die Entwicklungs
stufen durchlaufen; um so friiher wird die Kulmination des Zuwachses 
erreicht; um so friiher erfolgt auch seine Abnahme. 

Aus der Menge der Faktoren, welche auf den Gang des laufenden 
Zuwachses wirksam sind, geht hervor, daB es nicht moglich ist, be
stimmte Zahlen von allgemeiner Giiltigkeit iiber denselben aufzustellen. 
Dagegen darf es als allgemeine, auch in der Praxis giiltige Regel ange
sehen werden, daB durch eine gute Erziehung die Unterschiede 
des laufenden Zuwachses vermindert werden. Entsprechend 
dem Gleichbleiben der Quellen der Zuwachsbildung und der gleich
bleibenden Fahigkeit der Wurzeln und Blatter zu organis~her Arbeit kann 
in regelmaBigen Bestanden, sofern die Bodenkraft nur zur Holzzucht 
ausgenutzt wird, yom DickilllgS- bis zum angehenden Baumholzalter 
eine annahernd gleiche Zuwachsmasse gebildet werden. "Der jahrliche 
Holztrockengewichtszuwachs noch nicht fruktifizierender Bestande ist 
cet. par. annahernd proportional der GesamtgroBe ihrer jeweiligen Blatt
oberflache" (Borggreve). Die Mittel, der Abnahme des laufenden 
Zuwachses entgegenzutreten, liegen auf dem Gebiete der Bestandes
und Bodenpflege. Wie wirksam kraftige Durchforstungen iIi dieser Hin
sicht sein konnen, zeigen Schwappachs Ertragstafeln A der Buche, 

100. Jahre auf 4,6 fm, uber 50 Ofo. Bei der Fichte III. Standortsklasse (Schwap
pach 1902) kulminiert der laufende Zuwachs im 55. Jahre mit 15,8 fm und sinkt 
bis zum 100. Jahre auf 9,6 fm. 

1) Nach den TafeIn von Schwappach kulminiert der laufende Zuwachs 
der Fichte auf 1. Standortsklasseim 50. Jahre, auf II. Standortsklasse im 55. Jahre; 
bei der Kiefer auf 1. Standortsklasse mit 30, auf II. mit 35-40 Jahren; bei der 
Buche auf 1. Standortsklasse im 50., auf II. im 60., auf III. im 70., auf IV. im 80. 
Jahre. Nach anderen (Grundner) sind die Unterschiede der Standortsklasse 
geringer. 
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nach denen der laufende Zuwachs lange Zeit fast gleich bleibt 1). Bei 
der Kiefer, Eiche und anderen Lichtholzarten, wo die Abnahme des 
Zuwachses vom Stangenholzalter ab am starksten ist, liegt in der Ein
fiihrung von Mischholzarten, insbesondere im rechtzeitigen Unterbau 
mit der Buche, das beste Mittel, um den Zuwachs auf einer befriedigenden 
Hohe zu halten. 

Sofern man den laufenden Zuwachs zu den einzelnen Bestand
teilen, die ihn zusammensetzen (Stammzahl, Kreisflache und Hohe), 
in Beziehung setzt, ergibt sich, daB ein Gleichbleiben des laufenden 
Zuwachses in normalen Bestanden im Sinne von B, 2 (S. 55) nur so lange 
erfolgt, als die Hohe zur Starke in gleichbleibendem Verhaltnis steht. 
Alsdann kann die Hohe (oder Richthohe) als Vielfaches der Durchmesser 
und der Zuwachs der Bestande als Produkt von Stammzahl, Kreis-

flachenzuwachs und Hohe = -!d2 • dn ~ . dh ausgedruckt werden. Unter 
8 n 

den angegebenen Bedingungen ist heine Konstante und der Zuwachs 
ist vom Alter und Durchmesser unabhangig. Sobald aber der Hohen
zu wachs geringer wird, sinkt beim Gleich bleiben der J ahrringe und 
Abstandszahlen der laufende Zuwachs in dem MaBe, wie es der Ab
nahme des Hohenzuwachses entspricht. In den wirklichen Bestanden 
erfolgt die Abnahme des Zuwachses meist in starkerem Grade, da den 
erforderlichen Bedingungen auch in regelmaBigen Bestanden nicht voll 
entsprochen werden kann und die Jahrringbreite auch bei kraftiger 
Durchforstung abnimmt. 

2. Del' EinfiuJ3 von Lichtungen auf den Massenzuwachs del' 
Bestande. 

a) Allgemeine Grundslitze. 

Die Untersuchung, welchen EinfluB der groBere oder geringere 
Wachsraum auf den Massenzuwachs ausubt, fiihrt zur Beurteilung 
des Lichtungszuwachses, auf den, als Flachenzuwachs, bereits unter 
1 c, S.49, hingewiesen wurde. Da durch die Lichtung eine Vermehrung 
und Kraftigung der Wachstumsorgane der Einzelstamme bewirkt wird, 
so kann unter Umstanden, wenn nicht gegenteilige negative Einfliisse 
in starkerem Grade vorliegen, auch fUr den Bestand eine Wuchssteigerung 
mit derselben verbunden sein. Gleichwohl sind alle diesbezuglichen 
Folgerungen mit Vorsicht aufzunehmen. Eine nachhaltige Vermehrung 
des Zuwachses gegenuber einem richtig gestellten voUen Bestande kann 
durch die Lichtung nicht erzielt werden. Damit ein Maximum an Zu
wachs im Bestande erzeugt wird, muB, wie unter I 2, Satz 1 und 2 hervor-

1) Er betragt auf III. Standortsklasse im Alter von 
60 80 100 120 140 J ahren 

10,8 11,0 10,2 9,2 8,4 fm. 
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gehoben wurde, der Boden in allen Teilen zur Holzerzeugung ausgenutzt 
und eine moglichst groBe Menge gut ausgebildeter Blatter der unmittel
baren Einwirkung des Sonnenlichtes ausgesetzt werden. Eine Um
lichtung, wie sie der eigentliche Lichtungszuwachs vorall:ssetzt, wider
spricht, wenn nicht eine Erganzung des Bestandes (d~rch Unterbau usw.) 
erfolgt, beiden Grundsatzen. Der Boden iiberzieht sich infolge der 
Umlichtung mit einer bleibenden Vegetation; und eine solche enthalt 
schon durch ihr Dasein einen Widerspruch gegen die Forderung, da.6 
die volle Bodenkraft auf die Holzerzeugung gerichtet werden soIl. Auch 
kann die Menge der auf einer gegebenen Flache tatigen Blatter durch 
kraftige Umlichtungen nicht vermehrt werden. Die Vermehrung, welche 
durch die KronenwOlbung und Kronenverdichtung an den einzelnen 
Stammen stattfindet, wird durch das Minus, welches sich durch die 
Unterbrechungen der Kronen bildet, aufgewogen oder iibertroffen. 

FaBt man den Vorrat der Bestande als wirtschaftliches Betriebs
kapital auf und den Zuwachs als Zins desselben, so ergibt sich. gema.6 
der allgemeinen Wirtschaftslehre der Grundsatz, daB es in der Regel 
nicht Aufgabe der Wirtschaft ist, ein Maximum an Lichtungszuwachs 
zu erzeugen. Die Hohe der Zuwachsprozente, welche an umlichteten 
Stammen eintritt, ist haufig ein Beweis, daB das auf der betreffenden 
Flache in der Form von Holzvorrat stockende Betriebskapital zu kle~ ist. 
Der Mittelwald mit den hohen Zuwachsprozenten friihzeitig freigestellter 
Stamme bietet hierfiir ein lehrreiches Beispiel. In Wirtschaftszweigen, in 
denen Produktionsfaktoren arbeiten, die einen beweglichen Charakter 
tragen, wiirde unter solchen Umstanden der betreffenden Flache ver
mehrtes Kapital zugefiihrt werden. In der Forstwirtsohaft ist dies 
nicht moglich. Hier muB ein genugendes Vorratskapital durch riohtige 
Fiihrung der Schlage erhalten werden. Solange die Bestande im Sohlu.6 
einen geniigenden Massen- und Wertzuwachs leisten, liegt okonomisch 
kein Grund vor, ihre Zuwachsprozente mit den Mitteln der Lichtung zu 
erhohen. Erst wenn jm SchluBstand die Mehrung der Masse zu den 
geforderten Zuwachsprozenten nioht erreicht wird, ist nach Ana;Iogie 
andeter Wirtschaftszweige Ursache vorhanden, der Abnahme der Zu
wachsprozente durch Umlichtung der Kronen entgegenzutreten. 

Vom okonomischen Standpunkt ist ferner geltend zu machen, daB 
der Lichtungszuwachs an Masse den Forderungen untergeordnet werden 
muB, die sioh in bezug auf die Erzeugung hoher Werte ergeben. In der 
Steigerung der Durchmesser, welche der Lichtungszuwachs bewirkt, 
ist nun immer ein wertsteigerndes Moment' enthalten. Ein zweiter 
Faktor der Werterhohung bezieht sioh aber auf Form und Astreinheit; 
und diese Eigenschaften werden durch den Lichtungszuwachs haufig 
nicht gefordert. Wenn Stamme friihzeitig umlichtet werden, so erhalten 
sich die unteren Aste griin; es bilden sich astige Stamme. Da sich der 
Lichtungszuwachs in starkerem Grade im unteren Stammteil anlegt, 
so wird die Form des Schaftes abfalliger. Beide Eigimschaften stehen 
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der Erzeugung der besten Sortimente entgegen. Der Lichtungszuwachs 
mull deshalb so geleitet werden, daB er, sich an einen astreinen Schaft 
anlegend, gleichzeitig Qualitatszuwachs ist. 

b) Gefahren und MiBstande, die mit dem Lichtungszuwachs 
verbunden sein konnen. 

Wenn man den Lichtungszuwachs in einer den wirtschaftlichen 
Zwecken am besten entsprechenden Weise regeln will, so muB man 
sich stets daran erinnem, daB durch das Bestreben, ihn auszunutzen, 
auch Gefahren und MiBstande mancher Art entstehen konnen. Solche 
erstrecken sich: 

1. Auf gewisse Wirkungen der anorganischen und organi
schen Natur. Abgesehen von Rindenbrand und Wasserreisem sind 
insbesondere Sturm, Schnee und Eisanhang zu beachten. Sie konnen 
in gelichteten Bestanden zu vermehrtem Bruch und Wurf AnlaB geben. 
Diese Schaden sind um so mehr zu befurchten, je langer die Stamme sind, 
je hOher die Kronen angesetzt sind, je ungleichmaBiger die Form der 
Krone ist und je unmittelbarer der Ubergang yom SchluBstand in den 
Lichtstand herbeigefiihrt wird. Beim Windbruch ist ferner der Zustand 
des Bodens von groBem EinfluB. Unter Umstanden verliert lediglich 
aus Grunden dieser Art der Lichtungszuwachs jede praktische Bedeutung. 

2. Auf den Zustand des Bodens. SolI der Lichtungszuwachs 
wirksam sein, so muB der BestandesschluB wirklich unterbrochen werden. 
Mit jeder starkeren Unterbrechung ist aber in der Regel das Erscheinen 
von Standortsgewachsen verbunden Ein einmal vorhandener Boden
uberzug hat die Tendenz, sich auszudehnen. Ein starkerer "Oberzug 
bedeutet aber in der Regel eine Verschlechterung des Bodens. Wenn 
auch seine chemische Beschaffenheit unverandert bleibt, so werden doch 
die physikalischen Eigenschaften ungiinstig beeinflu6t. Dnter allen 
Umstanden verhalt sich ein stark mit Unkrautem uberzogener Boden 
in wirtschaftlicher Beziehung ungiinstig. Insbesondere werden die 
Verjungungen und Kulturen erschwert. Indem man fur den Altbestand 
die Bedingungen des Lichtwuchses hervorruft, liegt hiemach stets die 
Gefahr vor, daB dadurch ein nachteiliger EinfluB auf den Bodenzttstand 
herbeigefuhrt wird. In der Regel findet deshalb in Verbindung mit der 
Lichtung zugleich die Verjiingung oder ein Unterbau statt. 

3. Auf die Entwicklung der Verjungungen und Kulturen. 
So wQhltuend die Beschirmung ffir den Jungwuchs mancher Holzarten 
in der ersten Jugend auch ist, so ubt sie doch bei langerer Dauereinen 
ungiinstigen EinfluB auf den nachwachsenden Bestand aus. Durch senk
rechten Schirm wird die Wuchskraft, insbesondere der Hohenwuchs, 
zuruckgehalten; den eigenen Schirm vertragt keine Holzart ffir langere 
Zeit. Der Lichtungszuwachs darf deshalb, wenn der begriindete Jung
wuchs nicht nur zum Unterbau dienen, sondern zu wertvollen Nutz-
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holzern heranwachsen soIl, nicht zu lange Zeit erhaIten werden; ein Teil 
der Lichtwuchsstamme muB rechtzeitig entfernt werden. Durch das 
Fallen, Herausziehen und Bearbeiten des Holzes wird den Jungwiichsen 
aber ein nicht unbedeutender Schaden zugefugt, der wohl unter ZuhiIfe
nahme zweckmaBiger Werkzeuge gemildert, aber nicht aufgehoben werden 
kann. Je weiter der Jungwuchs heranwachst, um so starker sind die 
Folgen der Verzogerung des Aushiebs der Lichtwuchsstamme. 

4. Auf das Ver haltnis mehrerer, dauernd miteinander ver
bundenen Altersklass'en. Sind die Lichtwuchsstammenicht dazu 
bestimmt, von dem nachwachsenden Bestand genutzt zu werden, sondern 
sollen sie dauernd in diesem verbleiben, so nimmt das MiBverhaItnis 
zwischen den beiden Altersstufen um so mehr zu, je staI'ker sich die 
~onen der Lichtwuchsstamme unter dem EinfluB der £reien Stellung 
ausdehnen und je groBeren LichtgenuB andererseits der junge Bestand 
beansprucht. AIle Bestandes£ormen mit doppelten Altersstufen, die 
den Lichtungszuwachs dauernd auszunutzen bestrebt sind, lassen diese 
MiBstande erkennen. Sie haben deshalb samtlich den Erwartungen, 
die von mancher Seite an sie gestellt wurden, nicht entsprochen.Am 
starksten tritt das MiBverhaltnis mehrerer Altersklassen in bezug auf 
die Hiebsreife hervor. Die Lichtwuchsstamme erreichen dieseJbe stets 
friiher als der jiingere geschlossen nachgezogene Bestand. Eine Ver
schiedenheit in der zeitlichen Abnutzung beider Generationen ist aber 
aus wirtscha£tlichen Griinden nicht zulassig. Die Lichtwuchsstamme 
mussen daher oft als ein totes Kapital im Bestande fortgeschleppt werden. 

AIle Ge£ahren und MiBstande, welche mit dem Lichtungszuwachs 
verbunden.sein konnen, treten um so starker auf, je ungiinstigere Wa:chs
tumsbedingungen ffir eine Holzart vorliegen. Hieraus erklaren sich viele 
Verschiedenheiten, die bei der Anwendung des Lichtungszuwachses zu
tage getreten sind, und die Abweichungen der auf sie gerichteten Urteile. 

c) Regeln fur die Ausnutzung des Lichtungszuwachses. 

Aus der Beachtung der gegenseitigen Wachstumsverhaltnisse und 
der Befolgung der allgemeinen okonomischen Grundsatze ergeben sich 
folgende Regeln ffir die Ausnutzung des Lichtungszuwachses: 

1. Die Lichtstellung der Stamme, an denen der Lichtungszuwachs 
erfolgen solI, darf weder zu fruh noch zu spat erfolgen. Zu friihzeitige 
Umlichtungen haben die Folge, daB astige, ab£allige Schaftformen 
erzeugt werden. Die Lichtung darf andererseits aber auch nicht zu 
spat vorgenommen werden, weil bei den meisten HoIzarten im hoheren 
Alter die Fahigkeit des Lichtungszuwachses stark abnimmt. 

2. Die Gewohnung der Stamme an den umlichteten Stand muG 
allmiihlich erfolgen. Daher haben den Lichtungen in der Regel kraftige 
Durchforstungen voranzugehen. Aus gleichem Grunde sind zur Um
lichtung vorzugsweise die herrschenden Stammklassen geeignet, welche 
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am gleichmaf3igsten bekront sind und sich den veranderten Wachstums
bedingungen am besten anzupassen vermogen. Je mehr die Gefahr des 
Schnee- und Windbruchs vorliegt, um so mehr muJ3 die Unterbrechung 
des Schlusses und der Freistellung beschrankt werden. 

3. Wenn mit der Lichtung nachteilige Einwirkungen fUr den Boden 
verbunden sind, wie es namentlich bei lichtkronigen Holzarten, sofern 
ein naturlicher Unterstand fehlt, der Fall ist, so muJ3 zur Schonung des 
Bodens rechtzeitig ein Unterbau, der in der weiteren Ausnutzung des 
Lichtungszuwachses groJ3ere Freiheit gewahrt, vorgenommen werden. 

4. Wenn mit der Lichtung die Erziehung eines jungen Bestandes, 
der das spatere okonomische Ziel der Wirtschaft bilden soll,bewirkt 
wird, so muJ3 die Zeit und der Grad der Lichtung durch die Bedurfnisse 
des J ungwuchses bestimmt werden. 

5. Eine dauernde Mischung von Lichtwuchsstammen mit einem 
nachwachsenden Bestande ist in der Regel nicht anzustreben, well 
die positive Wirkung des Lichtungszuwachses durch die nachteiligen 
Einwirkungen, die er fur den jungen Bestand zur Folge hat, uberwogen 
werden. 

Werden die vorstehend aufgefuhrten Regeln gehOrig berucksichtigt, 
so ergibt sich, daJ3 die Anwendung des Lichtungszuwachses in der Praxis 
beschrankt ist, daJ3 er namentlich niemals fUr sich allein den Bestimmungs
grund der wirtschaftlichen MaBnahmen bilden darf. 

3. Die Verteilung des laufenden Zuwachses. 
Wenn auch fUr die wichtigsten Fragen der Forsttechnik, Forst

verwaltung und Forstpolitik der Gesamtzuwachs der Bestande den 
Bestimmungsgrund bildet, so ist es doch fUr viele Aufgaben des Wald
baues und der Ertragsregelung von Wichtigkeit, nachzuweisen, wie sich 
dieser Gesamtzuwachs weiter verteilt. In waldbaulicher Hinsicht 
kommt insbesondere seine Verteilung auf die verschiedenen Stamm
klassen in Betracht; bei der Ertragsregelung, Kontrolle und Geschafts
fuhrung handelt es sich um die Verteilung des Gesamtzuwachses auf 
die Nutzungen. 

a) Verteilung des Zuwachses auf die Stammklassen. 

In jedem Bestande bilden sich durch Verschiedenheiten in der 
naturlichen Veranlagung der einzelnen Stamme und in ihrer auBeren 
Umgebung verschiedene Stammklassen aus. Manche Stamme haben 
durch die Zeit ihrer naturlichen oder kunstlichen Entstehung einen 
Altersvorsprung (Vorwuchs in N aturverji.lngungen, horstweiser Vor
anbau); andere werden durch den Boden oder die Lage begi.lnstigt; 
manche erleiden durch tierische und andere Beschadigungen Storungen 
in ihrer EntwickJung. Jedes organische Wesen sucht aber die ihm 
eimnal zuteil gewordene Begunstigung fur seine weitere Entwicklung 

Martin, Forst!. Statik. 2. Auf!. 5 
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auszunutzen und zu verstarken. Die Ungleichheiten der Stamme werden 
daher, wenn sie nicht durch andere entgegengesetzte Einfliisse abge
schwiicht oder aufgehoben werden, im Laufe der Zeit fortgesetzt groBer. 
Zufo]ge der angegebenen Unterschiede in den Entwicklungsbedingungen 
sind in den Bestanden vorherrschende Stamme zu unterscheiden, 
welche mit ihren Kronen die sie umgebenden Stamme iiberragen; so
dann herr s che nde , welche die Mittelhohe des Bestandes bilden; z urii c k
bleibende, deren Kronen, haufig einseitig entwickelt, unter dem Niveau 
der Mittelhohe liegen; und unterdriickte, welche von hoheren Stammen 
iiberwachsen sind. Da es bei den MaBnahmen der forstlichen Technik, 
insbesondere bei den Durchforstungen, haufig darauf ankommt, daB be
stimmte Stammk]assen begiinstigt werden, so ist es von Wichtigkeit, 
iiber das Verhalten derselben in bezug auf den Zuwachs ein Urteil zu 
gewinnen. Hiermit wird zugleich eine Grundlage ffir die Beurteilung 
der Werte geschaffen, die nach den Stammklassen sehr verschieden 
sind. 

Untersuchungen iiber das Verhalten der Stammklassen sind derart 
EU fiihren, daB man die Stamme nach ihrer Starke in Gruppen, meist 
von gleichen Stammzahlen, ordnet und den Zuwachs an Mittelstammen 
dieser Klassen berechnet. Die Untersuchung kann entweder auf den 
absoluten Zuwachs der betreffenden Stamme gerichtet werden, der 
dann ffir die Klassen in Prozenten des Gesamtzuwachses ausgedriickt 
wird; oder auf den relativen Zuwachs, der entweder zum Kronenraum, 
oder zur Starke oder zur Masse der Stamme in Beziehung gesetzt wird. 

Was die absolute Leistung der Stammklassen betrifft, so er
geben aIle in vollen Bestanden gemachten Untersuchungen, daB del' 
Zuwachs um so groBer ist, je starker die Stamme sind. Weitaus der groBte 
Teil des Zuwachses wird von den herrschenden Stammen hervorgebracht, 
die mit kraftigen Wachstumsorganen versehen sind 1). FUr die Zuwachs
leistung eines Bestandes kommt aber nicht die absolute Leistung ein
zeiner Stammklassen, sondern der Zuwachs im Verhaltnis zu dem 
Raum, den die Stamme einnehmen, in Betracht. Um nach dieser 
Richtung eine Grundlage zu gewinnen, muB man den Wachsraum er
mitteln, den die Stammklassen einnehmen. Dies kann in der Regel 
mit Hille gefaIlter Stamme geschehen, indem an diesen die Durchmesser 
der Kronen gemessen werden. Wegen des Vbergangs zwischen trocknen 
und griinen Asten und der nicht immer gleichbleibenden Richtung der 
Aste ist eine genaue Messung der Krone jedoch oft nicht moglich. In del' 

1) VgI. Kunze ,;Ober den Einflu.B der Anbaumethode auf den Ertrag der 
Fichte" - Thar. forstl. Jahrbuch 1907 und der Kiefer - Das. 1909, Tabelle II. 
Nach den Untersuchungen des Verfassers (Folgerungen der Bodenreinertragstheorie. 
§ 106) in der Oberforsterei Merenberg entfiel im Durchschnitt einer Reihe von. 
verschiedenaltrigen, 4O-90jahrigen Fichtenbesmnden auf das smrkste Drittel 
der Smmme 64 %, auf das mittlere Drittel 23 %, auf das schwachste Drittel 13 0/0, 
des 10jiihrigen Kreisfliichenzuwachses. 
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Regel wird daher der Zuwachs zur Starke oder zur Masse der betreffenden 
Stammklassen in Beziehung gesetzt, die zur Krone in einem, wenn auch 
nicht strengen, so doch annahernden Verhaltnis steM. Aus den meisten 
der nach dieser Richtung vorgenommenen Untersuchungen geht hervor, 
daB unter den Bedingungen, die im vollen Bestande vorliegen, die 
herrschenden Stamme auch relativ, im Verhaltnis zu ihrer Starke, Masse 
oder nach dem RauID, den sie einnehmen, am meisten leisten 1). Bei 
ihnen sind die Vegetationsorgane am kriiftigsten entwickelt; sie nutzen 
den Wachsraum am besten aus und konnen sich Veranderungen des
selben am besten anpassen. Ganz andere Verhaltnisse liegen jedoch bei 
Lichtungen vor. DUTCh diese konnen unter Umstanden die zurUck
gebliebenen Starn me wirkungsvoller begiinstigt werden; sie leisten daher 
nach Umlichtungen in bezug auf den relativen Zuwachs in der Regel mehr 
als die vorherrschenden Stamrne. Wenn zUrUckgebliebene Stamme ohne 
Nachteil fUr den Bodenzustand und ohne daB Gefahren besonderer 
Art (Wind, Anhang) zu befiirchten sind, nach Beendigung des Haupt
hohenwuchses umlichtet werden, so kann darin ein Mittel liegen, um 
den Zuwachs zu steigern und seine Verteilung in einer den Verhaltnissen 
des Vollbestands entgegengesetzten Richtung zu leiten (Plenterdurch
forstungen, VerjiingungsschIage, Schirmschlage). 

Die wichtigsten FoIgerungen, die aus dem Verhalten der Stamm
klassen gezogen werden konnen, erstrecken sich auf die Fiihl'ung del' 
Durchfol'stungen. Wenn die starken Stamme im VerhaItnis zu dem 
Raum, den sie einnehmen, am meisten leisten, so ist es auch sehr wahl'
scheinlich, daB die Bestande am meisten leisten, wenn aIle oder doch 

1) Fur die 0 berfi:irsterei Mer e n be r g wurde gefunden, daB der Kreisflachen
zuwachs der starksten, mittleren und Bchwachsten Stamme, wenn er nach dem 
Verhaltnis des Kronenraums auf gleiche Flachen (1 hal reduziert wird, sich wie 
13,8 zu 10,5 zu 8,1 verhalt. 

Speidel, Beitrage zu den Wachstumsgesetzen des Hochwaldes und zur 
Zuwachslehl'e, 1893, fand auf Grund eingehendel' Zuwachsuntel'suchungen, daB 
auf die starkste HaHte regelmaBig durchforsteter Fichten 75,1-82,4 % del' 
Bestandesmasse, 75,7-86,6 % des Bestandeszuwachses entfielen. Hiernach 
haben die starken Stamme mehr Zuwachs geleistet, als dem Verhaltnis des VOl'
handenen Massengehalts entspricht. 

Grundner, Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1888, ermittelte auf Grund 
der von Rinicker ("Der Zuwachsgang in Fichten- und Buchenbestanden unter 
dem EinfluB von Lichtungshieben", 1887) bewirkten Zuwachsuntersuchungen 
folgende Kreisflachenzuwachsprozente der nach gleichen Stammzahlen geordneten 
5 Starkeklassen bei der Fichte: 

Alter Stammklassen . . . I II III IV V 
41 Kreisflachenzuwachs. 3,5 3,1 2,5 1,6 1,0 % 
75 1,7 1,5 1,3 1,1 0,8 0/ 0 

Heck, Freie Durchforstung, 1904, S. 16, ermitteIte im Forst Adelbel'g, Staats
wald VII 10, den Kl'eisflachenzuwachs 62jahriger Buchen 

fUr Stammklasse I II III IV a/V b (nach K raft) 
I£U ••••••••••••••• 3,26 3,10 2,20 1,49 % 

5* 
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die meisten Stamme den Oharakter von herrschendeIi. Stammen tragen. 
Dies Verhaltnis tritt infolge von starken Durchforstungen ein. Die 
meisten UnterSuchungen, die uber die Zuwachsleistungen bei verschie
denen Durchforstungsgraden gemacht sind, bestatigen dies 1). 

b) Verteilung des Zuwachses auf Haubarkeits- und 
Vornutzung. 

Ziemlich allgemein ist es in der geordneten Forstwirtschaft ublich, 
daB die Ertrage nach der Zeit ihres Eingangs als Haubarkeitsertrage 
(Au) und Vorertrage (Dti" Db' .. ) gesondert werden. Zu den Haubarkeits
ertragen gehOren alle Nutzungen aus Endhieben, Aushiebe von Wald
rechtern, starkere stamm- und horstweise Durchhauungen des Haupt
bestandes; zu den Vorertragen Durchforstungen, welche den Neben
bestand betreffen und schwachere Aushiebe durch zufallige Ergebnisse. 
Dieser N utzung entsprechend kann auch der Zuwachs in einen Bestand
teil zerlegt werden, welcher im Bestande verbleibt, und einen Bestand
teil, welcher im Wege derDurchforstung aus dem Bestande periodisch 
entfernt wird. Da das ganze Rechnungsverfahren der Waldwertrechnung 
und forstlichen Statik auf die Trennung von Haubarkeits- und Vornutzung 
gegriindet wird, so ist es von Wichtigkeit, daB die Teilung der Ertrage, 
wenn sie auch in einwandfreier Weise nicht durchzufuhren ist 2), nach 
richtigen Grundsatzen bewirkt wird .. Der Nutzung entspricht stets der 
Zuw/Whs. Daher ist eine gleiche Forderung auch in bezug auf den Zu
wachs zu stellen. Bei Untersuchungen uber die Vertei1ung des Zu
wachses und Ertrags auf Haubarkeits- und Vornutzungen kann nach 
folgenden Methoden verfahren werden. 

1. Nach direkten Untersuchungen an Bestanden. Man 
teilt die Stamme bei der Aufnahme in solche des Hauptbestandes und 

1) Weiteres hieruber s. im Abschnitt iiber den Durchforstungsbetrieb. 
2) In PreuBen sind durch die "Anweisung zur Anlegung und Fiihrung 

des Kontrollbuchs" Vorschriften iiber die 'J;'reunung der Haubarkeits- undVor
nutzungen (dort Hauptnutzung genannt) gegeben; Danach gehOren zur Haubar, 
keitsnutzung: "diejenigen den Hauptbestand treffenden Holznutzungen, welche 
entweder die ganzliche Beseitigung des Bestandes oder eine solche DurchlichtUng 
desselben bewirken, daB diese die Erneuerung oder Erganzung des Bestandes odeI' 
eine ins Gewicht fallende Verminderung des bei der Taxation vorausgesetzten 
H~uptnutzungsertrags zur Folge hat'·'. Zu den Vornutzungen gehOren diejenigen 
Hdlznutzungen, "welche sich nur auf den Nehenbestand erstrecken oder den Ha~pt
hestand nur in solchem MaBe treHen, daB sie weder eine Erganzung desselben, 
noch eine mehr als 5 % betragende Schmalerung der bei der Taxation vorausge
setzten Hauptnutzung zur Folge haben". FUr die Sachsischen Staatsforsten sind 
entsprechende Vorschriften in der "Anweisung fur die Nachtl'agsal'beiten" (1906) 
erlassen. Nach diesen Vorschriften kaun die Trennung der Ertrage in vielenFallen 
mlt Sicherheit bewirkt werden. Aber in anderen Fallen ist dies nicht moglich 
(namcntlich nicht bei Ertragen, die infolge von Naturschaden eingehen, und bei 
den Durchforstungen der hoherenAltel'sstufen, die sich von Vorbereitungsschlagen 
gar nicht unterscheiden). 
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solche des Nebenbestandes und schatzt mit Hille von Untersuchungen 
an gefallten Stammen den Zuwachs, der an beiden Teilen im Laufe der 
bevorstehenden Periode zu erwarten ist 1). Diese Methode ist jedoch 
in den meisten Fallen nicht durchfuhrbar, weil der sogenannte Neben
bestand oft nicht klar erkennbar ist und vom Hauptbestand nicht mit 
geniigender Scharfe unterschieden werden kann. Je nach der Ansicht 
der aufnehmenden Personen konnen manche Stamme sowohl dem 
Haupt- als dem Nebenbestand zugezahlt werden. Auch finden zwischen 
heiden Bestandesteilen allmahliche Vbergange statt, so daB manche 
St~mme, die zu Beginn einer Wirtschaftsperiode dem Hauptbestande 
angehorten, am Schlusse derselben dem Nebenbestand anheimgefallen 
sind. 

2. Nach den Erfahrungen und statistischen Erge bnissen 
der Praxis. Diese konnen stets wertvolle Hilfsmittel fUr die Schatzung 
abgeben. Wenn die fur eine bevorstehende Periode zu untersuchenden 
Bestande den friiher behandelten gleich oder ahnlich sind, und wenn 
die Durchforstung in derselben Weise, wie es fmher geschehen ist, be
wirkt werden solI, so wiirde diese Methode del' Ertragsschatzung del' 
Vorertrage dem praktischen Bedurfnis vollig genugen und jede andere 
uberflussig macheIi. Beides ist jedoch nicht der Fall. Die Bestande 
ib1dem sich durch die Wirkungen der Natur und durch wirtschaftliche 
Einflusse; ebenso die Ansichten libel' die Art und den Grad der Durch
forstungen. 

3. Nach Ertragstafeln. Die Normalertragstafeln der forst
lichen Versuchsanstalten geben auBer den Haubarkeitsertragen auch 
die Vomutzungsertrage von Jahrfiinft zu Jahrfiinft an. Die Methode, 
diese Angaben direkt zu benutzen, ist die einfachste. Fiir regelmaBige 
Bestande, die im Sinne der vorliegenden Tafeln behandelt werden sollen, 
sind die Satze derselben direkt anwendbar. Trotzdem sind auch gegen 
diese Methode Einwendungen zu erheben. Die Tafeln erstrecken sich 
auf Normalbestande, wahrend es die Praxis haufig mit mehr oder weniger 
unregelmaBigen Bestanden zu tun hat. Dann ist aber auch der Begriff 
des Normalen kein fester. Die Ansicht uber den Wechsel dieses Begriffs 
ist die Ursache, daB die Tafeln Veranderungen unterliegen, was sehr klar 
aus dem Inhalt der neueren Mitteilungen des forstlichen Versuchswesens 
hervorgeht. 

4. Nach dem Gange des laufenden Zuwachses und der 
Theorie gleichbleibender Abstandszahlen. Es ist klar, daB die 
Masse, welche wahrend einer gegebenen Zeit in einem Bestande im 
Wege der Durchforstung genutzt werden solI, einerseits durch den Zu
wachs, der in dieser Periode erfolgt, andererseits durch das Verhaltnis 

1) Nach der Instruktion fiir die Begrenzung, Vermessung und Betriehs
einrichtung der osterreichischen Staatsforste vom Jahre 1901 (Formular 3, S. 109 
his 111) sind bei den Bestandesbeschreihungen die Holzmassenaufnahmen fiir Haupti 
und Zwischenbestand gesondert zu bewirken. 
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der vorhandenen zu der zukunftigen Bestandesmasse bestimIilt wird. 
Um dies allgemein auszudrucken, kann man, die bekannte Vorrats
methode fiir Rauptnutzungen nachahmend, fur die Vornutzungsertrage 
eines Bestandes die Formel 

e (Vorertrag) = Z - (VI - v) 
aufstellen, wenn Z den laufenden Zuwachs der vorliegenden Periode, 
VI den Vorrat, welcher am Schlusse derselben vorhanden sein solI, V den 
Vorrat, welcher zu Anfang derselben vorhanden ist, bezeichnet. Um 
'VI und V zu bestimmen, empfiehlt es sich, zunachst von normalen Ver
hii,ltnissen auszugehen. 

Werden gemaB den friihern Ausfuhrungen von einem bestimmten 
Alter ab gleichbleibende Abstandszahlen (oder relative Wachsraume, 
unterstellt, so bleibt auch die Kreisfla.che, welche den einen Faktor der 
Bestandesmasse bildet, unverandert. Die Massen nehmen alsdann nur 
in dem Verhaltnis zu, als die Rohen oder RichthOhen groBer werden. 
Der Rohenwuchs der Bestande im Stangen- und Baumholzalter liegt 
innerhalb zweier Grenzen. Das Maximum liegt vor, wenn die Rohe im 
Verhaltnis der Durchmesser zunimmt; das Minimum, wenn gar kein 
Rohenwuchs vorhanden ist. 

Kann die Rohe als eine Funktion der Starke angesehen werden, 
so laBt sie sich durch Multiplikation des Durchmessers mit einer Kon-

. ( -d) stanten ausdriicken; sie ist dann = d· 11" d + ~ h. Die Masse der 

Stamme und Bestande wachst bei dieser Unterstellung im kubischen 
VerhiUtnis des Durchmessers. 1st der Durchmesser im Jahre a, a + 1, 

d 2d 
a + 2 ... d, d + -, d + -. . ., so ist der Inhalt der einzeln~n 

a a 

Stamme d3ih,(d + ~r~h ... und: 

I. Die Bestandesmasse zu Anfang des Jahres a 1) 

- -'-d3 "!..h - id "!..h 
- 8 2d2 4 - 82 • 4 

II. Die Bestandesmasse am Schlusse des Jahres a 

=--- d+- -11,=- d3 +3-+3-+- -11, f ( d)3 n '( d3 d3 d3) n 
82d2 a 4 8 2d2 a a2 a3 4 

III. Der Zuwachs (= II-I) betragt daher: 

, (d3 d3 d3)r& 
82d2 3 -; + 3 a2 + a3 4" 11" 

oder, unter Vernachlassigung der Quadrate von a, 

1) Vgl. die Formel tiber die Stammzahlen, Stammgrulldflache und Kreis
flii.chenzuwachs S. 55. 
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_,_ .3 d3 .1!..h= .L a!:.· 1!..h 
81ds a 4 82 a 4 

IV. Die Masse zu Anfang des J ahres a + 1 ist 

( f d)'(d+~nh~ ;,(d+~)~h 
82 d +a 

V. Mithin betragt der in den bleibenden Bestand iibergehende 
Zuwachs (= IV-I) 

.L (d + ~ _ d) 1!.. h = .L. ~ .1!.. h 
82 a 4 82 a 4 

VI. Der Rest des Zuwachses (= III-V) 

= .L (3 ~ - ~) :!.. h = .L. 2d .:!.. h 
82 a a 4 82 a 4 

muB also, solem er iiberhaupt zur Nutzung kommt, mittels der Durch
forstungen entnommen werden. Es entfallt daher unter der angegebenen 
Voraussetzung gleichbleibender Abstandszahlen zweidrittel vom Ge
samtzuwachs (= VI) auf die Vornutzung, eindrittel des Ge
samtzuwachses (= V) geht in den bleibenden Bestand iiber. 
Ebenso wird gefunden, daB, wenn keiIr Hohenwuchs vorhanden ist, in 
einem normalen Bestand von gleichbleibenden Abstandszahlen die Masse 
des J ahres a + 1, a + 2 . .. a + x derjenigen des J ahres a gleich
bleibt. Dies geschieht, wenn der ganze laufende Zuwachs im 
Wege der Durchforstung genutzt wird. 

Die vorstehende, erstmalig in meinen Folgerungen der Boden
reinertragstheorie begriindete Art der Zuwachsverteilung hat durch die 
in den letzten Jahrzehnten erfolgten Mitteilungen aus dem forstlichen 
Versuchswesen, namentlich PreuBens 1) und Hessens 2), vielseitige Be
statigung erhalten. 

Eine allgemein anwendbare Methode zur Bestimmung der Ver
teilung des Zuwachses auf den bleibenden und ausscheidenden Bestand 
gibt es nicht. Man kann jedoch aus jeder der genannten Methoden 

1) Nach den Ertragstafeln von Schwappach entfallen 
illl Alter von. . . 60--80 SO-I00 100-120 
bei der Eiche (II) . 59 58 57 

" Buche (III) . . . . .. 71 78 81 
" Fiohte (III) . . . . .. 55 76 93 

" "Kiefer (III) . . . . .. 64 80 98 
Prozent des Gesamtzuwachses auf die DurohforstUngsertra.ge. 

120--140 Jahren 
59 
87 

100 

S) Die Stammgrundna.ohe bleibt bei der Eiohe (Liohtungsbetrieb) vom 60. -
bei der Buche (starke Durohforstung vom 100. - bei der Fiohte vom 70. - bei der 
Kiefer (Liohtungsbetrieb) vom 50. Jahre ab gleich, so daB vom Gesamtzuwachs 
nur soviel in den bleibenden Bestand iibergeht, als dem Verhaltnis der Zunahme 
der RiohthOhe ontspricht. 
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gewisse Bestandteile und Gedanken benutzen, um die Ansatze der Wirt
schaftspIane in Beziehung auf die Durchforstungssatze und ihr Ver
haltnis zur Hauptnutzung zu begriinden. Unter allen Umstanden muB 
aber an die Forstwirtschaft die Forderung gestellt werden, daB die 
Verteilung des Zuwachses auf die beiden Hauptbestandteile des Ertrags 
bei der Aufstellung der Wirtschaftsplane nachgewiesen wird. Die Durch
forstungen haben, nicht nur als Mittel der Bestandespflege, sondern 
auch als Bestandteile des Ertrags, in der neueren Zeit eine fortgesetzt 
zunehmende Bedeutung erhalten. Sie werden daher auch taxatorisch 
in Zukunft nicht so behandelt werden durfen, wie es im 19. Jahrhundert 
unter der Herrschaft der Fachwerks- und Vorratsmethoden, die sich 
beide auf die Regelung des Haubarkeitsertrags beschrankten, der Fall 
gewesen ist. Die okonomische Bedeutung der Vorertrage verlangt ihre 
Regelung und Kontrolle. Nur solche IDebe, welche lediglich zum Zwecke 
der Bestandespflege vorgenommen werden, (wie es etwa bis zum 40. Jahre 
der Fall ist), machen in dieser Beziehung eine Ausnahme. 

III. Der Dnrchscbnittsznwachs. 

1. Unterscheidungen. 

Wenn der Zuwachs durch wirkliche Untersuchungen an Baumen 
oder Bestanden ermittelt wird; so tritt als das unmittelbare Resultat 
solcher Untersuchungen stets der laufende Zuwachs hervor. Dieser 
bildet daher den Ausgang ffir alle auf den Zuwachs gerichteten Arbeiten. 
Der Durchschnittszuwachs kann erst aus dem laufenden Zuwachs einer 
Summe von Altersstufen oder Bestanden durch Rechnung nachgewiesen 
werden. Trotzdem hat der Durchschnittszuwachs fur die Wirtschaft 
eine unmittelbarere Bedeutung als jener. 1m groBen nachhaltigen Be
triebe kommt nie der laufende Zuwachs eines einzelnen Jahres oder 
einer bestimmten Periode, sondern stets die Summe des dem ganzen 
Umtriebsalter entsprechenden Zuwachses zur Nutzung. Der Durch
schnittszuwachs ist daher der allgemeinste MaBstab fUr den Etat, den 
die Ertragsregelung festzusetzen hat. Er kann entweder in raumlichem 
oder zeitlichem Sinne aufgefaBt und dargestellt werden. Der auf die 
Flache bezogene Durchschnittszuwachs bezeichnet den Durchschnitt 
vom Zuwachs der Bestande eines Reviers oder eines Wirtschaftsver-' 
bandes. Die ffir diesen Durchschnittszuwachs zugrunde zu legende 
Einheit ist 1 ha Holzbodenflache. Zeitlich wird der Zuwachs auf ein 
bestimmtes Bestandesalter oder auf eine bestimmte Umtriebszeit be
zogen. Unter normalen Verhaltnissen - ffir einen Normalwald mit 
jahrlicher Altersabstufung - sind beide Arten des Durchschnitts
zuwachses gleich. Unter . den realen Verhaltnissen, wo die Bestande 
vom normalen Altersklassenverhaltnis mehr oder weniger abweichen, 
konnen sich Verschiedenheiten ergeben. Der Durchschnittszuwachs 
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kann ferner auf den Hauptbestand beschrankt bleiben, oder auch den 
ausscheidenden Bestand und die friiher erfolgten Ausscheidungen um
fassen; er kann auf die gesamte Holzmasse oder, wie es in Landern mit 
sehr extensiver Wirtschaft geschieht, auf das hauptsachlichste Sortiment 
(z. B. handelsfahiges Nutzholz) bezogen werden. 

2. Haubarkeitsdurchschnittszuwachs. 

Bei einer gegebenen Umtriebszeit ist der Haubarkeitsdurchschnitts
zuwachs einer bestimmten Standortsklasse lediglich von der am Schlusse 
der Umtriebszeit vorhandenen Masse abhangig. Werden die Massen 
der Bestande als Produkt von Haubarkeitsdurchschnittszuwachs und 
Alter ausgedrlickt, so stehen sie in geradem Verhaltnis zum Alter. Unter 
normalen Verhaltnissen baut sich dann der Vorrat in der Form einer 

m m m 
arithmetischen Reihe auf. Er ist = - 1 + - 2 + ... + - u odeI' 

u u u 
z + 2z + ... u Z, woraus die bekannte Formel fur den normalen Vorrat 

uZ 
n v = 2 hervorgeht. Hier ist die Summe des Durchschnittszuwachses 

der einzelnen Altersstufen gleich dem Holzgehalt der altesten Alters
stufe. Dieser stimmt aber auch mit der Summe des laufenden Zu
wachses, durch die er entstanden ist, uberein. Daher ist auch in 
regelmaBigen Betriebsverbanden die Summe des laufenden Zuwachses 
der Summe des Durchschnittszuwachses gleich, so daB prinzipielle Gegen
satze in bezug auf den laufenden und Durchschnittszuwachs als Grund
lage des Etats, bei dem es sich um Summen des Zuwachses verschieden
alteriger Bestande handelt, nicht bestehen. 

Die Umtriebszeit ist nun aber keine feste - sondern, auch auf 
gleichem Standort, eine nach den forsttechnischen Entwicklungsbedin
gungen, Wirtschaftsprinzipien und volkswirtschaftlichen Verhaltnissen 
variabele GroBe. N ach del' Art der Entstehung und Behandlung der 
Bestande kann ein verschiedener Durchschnittszuwachs vorliegen. Die 
wichtigsten Punkte, welche auf den Haubarkeitsdurchschnittszuwachs 
EinfluB uben, liegen (abgesehen von Naturschaden) in der Umtriebszeit 
und in der Fuhrung der Durchforstungen und Lichtungen. 

1m regelmlWigen Hochwald, auf den der vorliegende Gegenstand 
in der Regel zu beschranken ist, zeigt der Durchschnittszuwachs, trotz 
der physiologischen Abweichungen der einzelnen Holzarten, ein im 
wesentlichen ubereinstimmendes Verhalten .. Da die Bestande zufolge 
der Beziehungen zwischen Kronen- und Schaftdurchmesser, sobald der 
Hohenzuwachs stark abnimmt, ihre Massen nicht im Verhaltnis des 
Alters vermehren konnen, so muB auch der Durchschnittszuwachs, 
welcher von Masse und Alter bestimmt wird, abnehmen. Diese Abnahme 
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tritt in allen Ertragstafeln hervor 1), insbesondere bei denjenigen Holz
arten, welche sich frUhzeitig licht stellen und einen groBen Wachsraum 
zu ihrer Entwicklung notig haben. Verstarkt wird die Abnahme des 
Haubarkeitsdurchschnittszuwachses durch die Vornahme von Durch
forstungen und Lichtungen. Durch eine jede Durchforstung wird die 
Masse des bleibenden Bestandes vermindert. Der Durchschnittszuwachs 
nimmt alsdann, unabhangig von den wirklichen Leistungen des Bestandes, 
ab 2). In noch hOherem Grade ist dies bei der Lichtung der Fall. Hieraus 
geht hervor, daB der Haubarkeitsdurchschnittszuwachs keinen 
Ma.Bstab der Produktionsfahigkeit des Bodens bilden kann. 
Wenn er auch geeignet ist, urn die Bestande unter Zugrundelegung einer 
bestimmten Bewirtschaftung zu kennzeichnen, so darf ihm doch niemals 
eine so allgemeine Bedeutung als Ma.Bstab der Bonitaten und der auf 
ihnen beruhenden weiteren Rechnungen und Folgerungen beigelegt 
werden, als es von manchen Seiten, insbesondere von den Vertretern der 
Vorratsmethoden, geschehen ist. 

3. Der Durchsehnittszuwachs an Gesamtmasse.· 
Wenn die am Schlusse der Umtriebszeit erfolgenden Haubarkeits

nutzungen auch den wesentlichsten Teil des Zuwachses bilden, so lehrt 
doch die Entwicklung der Forstwirtschaft sehr bestimmt, daB auch den 
auf die Vorertrage entfallenden Teile des Zuwachses gebiihrende Be
riicksichtigung zuteil werden mull. Je mehr die wirtschaftlichen Ver
haltnisse fortsohreiten, um so groller ist der Anteil, der von der gesamten 
Massenerzeugung auf die Vornutzungen entfallt. Gute vollstandige 
Kulturen haben stets die Folge, dall die Durchforstungen friiher erfolgen, 
regelmaJ3iger durohgefiihrt werden und mehr Masse ergeben, als unter 
entgegengesetzten Verhaltnissen. Wenn auch der Zweck der Durch
forstungen im jiingeren Alter aussohlielllich und spater in erater Linie 
auf die Pflege des bleibenden Bestandes gerichtet ist, so haben sie doch 
auch als Elemente des Ertrags grolle Bedeutung. AHe Verhiiltnis8e, 
welche die Betriebsregelung zu ordnen und nachzuweisen hat, finden im 
Gesamtzuwaohs und im Gesamtertrag ihren Ausdruck. Die Fahigkeit 
eines Standorts, einen bestimmten Ertrag hervorzubringen urid die 

1) Nach den Normalertragstafeln von Schwappach kulminiert der Hau
barkeitsdurchschnittszuwachs 

auf I. II. III. IV. Standortsklasse 
bei Buche mit etwa. 50 60 70 80 Jahren 
., Fichte " . . 55 65 70 70 
" Kiefer " . . 25 25 25 45 

2) Fur die Fichte wird die Haubarkeitsdurchschnittszuwachs auf gleicher 
Bonitat (II. Norddeutschland) folgendermallen angegeben: 

Alter: 40 60 80 100 120 Jahre 
Ertragstafeln(Schwappach) 1890 9,3 9,8 9,5 9,0 8,4 fm 

" 1902 6,8 8,1 7,8 6,8 5,8 .. 
Ahnliche Unterschiede liegen beziiglich der Buche nach Ertragstafel A. u. B vor. 
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Fahigkeit einer Holzart, auf einem gegebenen Standort einen bestimmten 
Ertrag zu leisten, wird nur durch den Gesamtzuwachs nachgewiesen, 
nicht aber ausschlieBlich durch den Teil desselben, welcher in den bleiben
den Bestand iibergegangen ist und erst am SchluB der Umtriebszeit zur 
Nutzung kommt. Dasselbe gilt in bezug auf die Geschaftsfiihrung und 
Verwertung. AlIe okonomischen Verhaltnisse, die fur den Betrieb von 
EinfluB sind, mussen auf den Gesamtzuwachs bezogen werden. FUr 
den Eigentumer eines Waldes ist es gleichgiiltig, ob die Ertrage der 
Wirtschaft als Haubarkeits- oder Vornutzungen bezeichnet und gebucht 
werden. Die Boden- und Waldreinertrage haben niemals ausschIieBlich 
in den Haubarkeitsertragen, sondern stets in der Summe der Haupt
und Vornutzungen ihren Bestimmungsgrund. Ebenso muB fur aIle 
staatswirtschaftlichen und politischen Aufgaben der Forstwirtschaft 
immer der gesamte Durchschnittszuwachs zum Nachweis gebracht 
werden. Zur Beurteilung der Verhaltnisse von Produktion und Kon
sumtion, zur Begriindung des Baues von Wegen, Eisenbahnen, Kanalen, 
des Abschlusses von Handelsvertragen mit anderen Staaten ist niemals 
ausschlieBlich der Haubarkeitsertrag, sondern stets der Haubarkeits
und Vorertrag in Rucksicht zu ziehen. Der Gesamtertrag, dem der 
Gesamtdurchschnittszuwachs entspricht, ist iiberall Grund
lage und Ziel des forstlichen Betrie bs. 

Werden die Vornutzungen bei der Bestimmung des Durchschnitts
zuwachs~ gehOrig berftcksichtigt, so ergibt sich, daB die Kulmination 
derselben sehr viel spater erfolgt. Bei den meisten Holzarten wird sie 
urn fast 30 Jahre hinausgeschoben 1). 

4. Das VerhiUtnis des Durchschnittszuwachses zum laufenden 
Zuwachs. 

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

1) Nach den genannten" Ertragstafeln erreicht der Durchschnittszuwachs 
(Derb- und Reisholz) am Gesamtbestand den Hochstbetrag: Bei der Buche lnit 
120 bis 140 - bei der Ficbte mit 90 bis 100 - bei der Kiefer mit 60-70 Jahren. 
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Blattvermogen der Bestande, im Stangen- und angehenden Baumholz
alter ein gleiehmaBiges Verhalten zeigt, so muB der Durehsehnittszuwaehs, 
bei dem aIle Veranderungen immer allmahlieher erfolgen, dieses Ver
halten der GleiehmaBigkeit in noeh starkerem Grade zeigen. Tatsaeh
lieh enthalten aIle Ertragstafeln, welehe den Durehsehnittszuwaehs auf 
Grund riehtiger Grundlagen ermittelt haben, klare N aehweise dieses 
Verhaltens 1). Insbesondere tritt das Gleiehbleiben des Durehsehnitts
zuwachses bei den Sehatten ertragenden Holzarten hervor, die physio
logisch so veranlagt sind, daB sie die Quellen des Zuwaehses (Boden 
und Luftraum), die lange Zeit hindureh in gleieher Weise zur Verfugung 
stehen, vollstandig ausnutzen. Bei den lichtkronigen Holzarten wird 
allerdings mit der Abnahme dieser Fahigkeit aueh ein Sinken des laufen
den und als dessen notwendige Folge aueh ein Sinken des Durehsehnitts
zuwachses hervorgerufen. Indessen bei ihnen kann einer starken Ab
nahme des Zuwaehses im hOheren Alter durch Herstellung riehtiger 
Bestandesmisehungen, insbesondere dureh den Unterbau lnit der Buche, 
entgegengetreten werden. Neben seinen giinstigen Einwirkungen auf 
die ZUrUekhaltung der Bodenuberzuge hat der Unterbau aueh die weitere 
Folge, daB dem Zuwaehs eine Erganzung zuteil wird, die das dureh den 
Standort nieht begrundete Sinken der Zuwaehsleistung vermindert oder 
aufhebt. 

Die Beziehungen zwischen dem laufenden und durchsehnittliehen 
Zuwaehs sind aueh zur Bestimmung der Hiebsreife der Bestande benutzt 
worden. Von dem Grundsatze ausgehend, daB der Durehsehnittszuwaehs 
sein Maximum erreieht, wenn er den laufenden Zuwaehs sehneidet, 

500 100 
stellte Jager die Gleiehung auf: --d = -,-- 2). Er erlangte dieselbe, 

n a 
indem er fur den Zeitpunkt des Zusammenfallens del' Zuwaehskurven die 

500 h h . Prozente des laufenden Zuwaehses =;:;z und des Dure se mttszu-

wachses (:: m) 100 = 1~~ einander gleichstellte. Solange 5a groBer

als nd, erscheint hier del' laufende Zuwachs groBer als del' durchsehnitt
liehe. Die Anwendung der Gleiehung auf die Behandlung der Bestande 
fuhrt, wie beliebig gewahlte Beispiele klar erkennen lassen, zu sehr diehter 
Bestandeshaltung und zu hohen Umtriebszeiten. Selbst vom Standpunkt 
der groBten Massenerzeugung werden die Bestande erst in einem weit 

I} Fur die mittlcre (III.) Bonitat ist del' Verlauf des vollstandigen Durch
schnittszuwachses (Haupt- und Vornutzung, Derb- und Reisholz) folgender~ 
Holzart Alter: 50 60 70 80 90 100 no 120 130 140 Jahre 
Buche (Grundner) . 5,3 6,0 6,5 6,9 7,1 7,2 7,3 7,3 7,2 7,1 fm 
Fichte (Schwappach) 8,2 9,2 9,9 10,1 10,2 10,2 10,1 9,9 
Kiefer (Schwappach) 6,6 6,7 6,7 6,6 6,4 6,2 6,1 5,9 5,7 5,4" 

2) Die Konstante del' Jagerschen Formelliegt in den Grenzen von 400 bis 
600, jc nach dem Hohenwuchs. 
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:spateren Alter hiebsreif, als der ublichen Umtriebszeit entspricht. 

In der neueren Zeit wurde jene Formel in der Fassung 4a ~ nd (ohne 

Rucksicht auf den Hohenwuchs) auf Grund neuer, yom Einzelstamm 
ausgehender Untersuchungen von Borggreve 1) wieder zur Anwendung 
.gebracht, um damit zu begrunden, "daB der jahrliche Flachenzuwachs 
noch so lange nicht unter den durchschnittlichen gesunken sei, wie 

nd 
sich 4a durch Plenterdurchforstungen, Dunkelschlagstellung usw. fur 

einen die Flache noch voll ausnutzenden Teil des Bestandes als echter 
Bruch herauswirtschaften lasse". 

Gegen eine Anwendung der vorliegenden Formel spricht zunachst 
der Umstand, daB die Untersuchung der Kreuzung des laufenden und 
Durchschnittszuwachses kein bestimmtes Resultat liefert. Beide Arten 
des Zuwachses verlaufen, wenn man sie graphisch, mittels Ordinaten, 
darstellt, lange Zeit in der ungefahren Richtung einer Parallellinie zur 
Abszissenachse nebeneinander. Der laufende Zuwachs kann, nachdem 
sein 8inken eingetreten ist, durch Durchforstungen, Lichtungen gehobell 
werden, der durchschnittliche bleibt viele Jahre fast unverandert. 80-
dann muB die auch in den Ertragstafeln eingehaltene Regel beachtet 
werden, daB der Durchschnittszuwachs uberhaupt nur in absoluten 
Festmeterzahlen, nicht aber in Prozenten auszudrucken ist. Es fehIen 
hierfiir die erforderlichen Grundlagen. Dem Durchschnittszuwachs hat 
nicht, wie Jager und Borggreve unterstellen und wie es beim laufenden 
Zuwachs der Fall ist, die am 8chIusse des bezuglichen Bestandesalters 
vorhandene Masse zugrunde gelegen, vielmehr eine sich stetig ver
andernde Masse, als deren Durchschnitt das Mittel aus der Anfangsmasse 0 

m 
ulld der Endmasse m, also "2 angenommen werden konnte. Geschieht 

dies, so andel'll sich aIle Zahlen, die von Jager und Borggreve liber das 
Verhaltnis yom laufenden und Durchschnittszuwachs aufgestelit sind. 
Indessen bleiben auch nach dieser Berichtigung die librigenAussteliungen, 
die an das Verfahren gemacht werden, bestehen. 

Aus den vorstehenden Grunden wird von der vorliegenden Formel 
von Jager und Borggreve in den spateren Teilen dieser 8chrift liber 
die Ermittlung der Umtriebszeit keine Anwendung gemacht werden. 

1) Die Forstabschiitzung, 1888, S. 74ff. 



Zweiter Abschnitt. 

Die Bildung der Werte des Holzes. 
Das Streben, Holz von hohem Werte zu erzeugen, hat auf die Ma.l3-

nahmen der Forstwirtschaft einen weit starkeren Einflu.l3, als die Ruck
sicht auf die Masse. Bei verschiedenen Graden der Bestandesdichte 
und bei verschiedenen Umtriebszeiten kann, wie unter III. hervorgehoben 
wurde, die Holzmasse, welche pro Jahr und Hektar nachhaltig genutzt 
werden kann, annahernd gleich sein. Bezuglich der Werte bestehen 
dagegen gro.l3e Unterschiede. Holz, das sich am Schafte einer 60 cm 
starken, astreinen Eiche anlegt, hat den 20fachen Wert der gleichen 
Substanzmenge einer diinnen Stange. In gleichem Ma.l3e ubertrifft das 
Kiefernstammholz das Reisig an Wert, obwohl dieses letztere an an
organischen Bestandteilen dem Boden mehr entzogen hat. Je weniger 
nun der Zuwachs an Masse genugt, um der Wirtschaft eine bestimmte 
Richtung zu geben, um so mehr hat man Veranlassung, bei den Be
stimmungen uber die Betriebsfuhrung die den Wertbetreffenden Faktoren 
zu wiirdigen. In der ausubenden Praxis ist dies langst anerkannt. Bei 
der Begriindung der Bestande, bei der Bestandespflege und der Durch
forstung wird uberall auf die ErhOhung des Wertes durch Begiinstigung 
wertvoller Stamme mehr Rucksicht genommen, als auf die Steigerung 
der Masse. Wenn die Erzeugung der Werte nun aber ffir die Wirtschafts
fuhrung so groBe Bedeutung hat, so kann auch an die Vertreter der 
Wissenschaft und die Leiter der Wirtschaft die Forderung gestellt 
werden, daB die Werte bestimmter nachgewiesen werden, als es seither 
geschehen ist. . 

In der Forstwirtschaft kommen, ebenso wie in allen Wirtschafts
zweigen, standig zwei verschiedene Arten des Wertes zur Geltung, 
die man jederzeit getrennt halten muB. Die Brauchbarkeit der wirt
schaftlichen Guter besteht entweder in ihrer unmittelbaren Verwendung 
zur Befriedigung eines Bediirfnisses, oder in ihrer Fahigkeit, als Gegen
gabe fur ein anderes Gut zu dienen. Die erste Art des Wertes hei.l3t 
Gebrauchswert, die andere Tauschwert. Der Gebrauchswert kann 
entweder ein Verbrauchswert sein, wenn der Gegenstand, auf den er 
sich bezieht, der Verzehrung unterliegt; oder ein Benutzungswert, 
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bei allmahlicher Abnutzung (z. B. Kleider, Mobel); oder ein Erze ugungs
wert, wenn ein Gut zur Hervorbringung anderer Guter verwendet 
wird (z. B. der Boden, del' in der Regel nach seinem Erzeugungswert 
geschatzt wird). Beim Holz kommt fur die Verbraucher vorzugsweise 
der Benutzungswert in Betracht. Abel' del' Waldeigentumer legt allen 
seinen Berechnungen uber Ertrag, Einnahmen, Rentabilitat usw. den 
Tauschwert zugrunde. 

Io Gebranchswert. 
Del' Gebrauchswert des Holzes ist Gegenstand del' Forstbenutzung. 

Indessen haben alle ihn betreffenden Verhaltnisse fur die forstliche 
Statik allgemeine grundlegende Bedeutung, so daB sie hier wenigstens 
angedeutet werden mussen. 

10 Die technischen Eigenschaften des Holzeso 
Del' Gebrauchswert des Holzes ist von seinen Dimensionen und 

technischen Eigensehaften abhangig. Diese letzteren beruhen auf den 
anatomischen Verhaltnissen, auf del' 'Struktur und Textur des Holzes. 
Zu den wichtigsten Eigenschaften, welche die Gebrauchsfahigkeit des 
Holzes bestimmen, gehOren Harte und Festigkeit. Fur alle Verwen
dungsarten, bei denen das Holz StoBe, Reibungen und Belastungen 
irgendwelcher Art auszuhalten hat, sind Harte und Festigkeit von aus
schlaggebender Bedeutung. Beide Eigenschaften stehen mit dem Ge
wich t in Zusammenhang. Weiterhin ist die Spal t bar kei t zu beachten; 
fur viele Handwerker, insbesondere fur Bottcher, bildet sie die not
wendigste Bedingung der Brauchbarkeit. Auch Zahigkeit und Bieg
samkeit spielen in del' Teehnik der Holzverwendung eine wichtige 
Rolle. Sodalln ist die Bearbeitungsfahigkeit, das Verhaltell zu den 
Werkzeugen, mit denen das Holz geteilt, poliert, gefarbt usw. wird, 
von Bedeutung. Auch das Verhalten zum Wasser und zur Warme 
muB beachtet werden. Insbesondere sind die Veranderungen des Volu
mens, welche das Holz durch Aufnahme und Abgabe von Wasser erleidet, 
wegen del' darauf beruhenden Schaden von Wichtigkeit. Kaum eine 
andere Eigenschaft des Holzes abel' ist von allgemeinerer Bedeutung als 
die Dauer, die fur die Verwendung an Orten, welche der Luft und 
}~euehtigkeit ausgesetzt sind, den Wert vorzugsweise bestimmt. 

Unter den Dimensionen kommen Star ke und Lange, sowohl an 
sich als auch nach ihren gegenseitigen Verhaltnissen, in Betracht. 

Bei del' Wurdigung del' technischen Eigenschaften des Holzes vom 
Standpunkt del' praktischen Forstwirtschaft hat man stets zu beachten, 
ob und wie auf dieselben eingewirkt werden kann. Es gibt gewisse 
Eigenschaften, die dem Holz einer bestimmten Holzart ganz allgemein, 
uberall zukommen. Andere Eigenschaften werden durch die Lage, 
andere durch die Erziehung beeinfluBt. Endlich gibt es auch Mittel, 
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Substanz und Form des eingeschlagenen Holzes auf kiinstlichem Wege 
(durch Impragnieren, Dampfen usw.) zu verbessem. In der neueren 
Zeit gewinnen die Fortschritte auf diesem Gebiete wachsende Bedeutung. 
Durch die Fahigkeit zur Verbesserung auf kiinstlichem Wege kann auch 
die Wertschatzung des im Walde befindlichen rohen Holzes erhOht 
werden. 

Untersuchungen iiber. den Gebrauchswert des HoIzes konnen ent
weder auf seine einzelnen technischen Eigenschaften oder auf seine 
Substanz, oder auf seine Form gerichtet werden. Die Untersuchung 
der technischen Eigenschaften ist Gegenstand von Spezialarbeiten, 
die nicht nur den Forstwirten, sondem in erster Linie den Vertretem 
der Technik, welche das HOIz verarbeitet, obliegen. Hinsichtlich der 
Substanz kann das Gewicht als ein MaBstab der Beschaffenheit 
des HoIzes angesehen werden. Das Gewicht ist sowohl wegen des Ein
flusses, den die Standortsverhaltnisse darauf ausiiben, ala auch mit 
Riicksicht auf die Verwendung von vielseitiger Bedeutung. Es wird 
bisweilen ganz allgemein als ein MaBstab der Qualitat angesehen 1). 
Verschiedenheiten im Gewicht der Holzer ergeben sich nicht durch 
die verschiedene Beschaffenheit der Holzfasern, deren spezifisches Ge
wicht, entsprechend der gleichmaBigen chemischen Zusammensetzung, 
bei allen Holzarten gleich ist, sondem durch Verschiedenheit in der Dicke 
der Wande und der Weite der Zellen. Diese enthaIten um so mehr Luft, 
je groBer sie sind. Das Gewicht wird entweder auf den lufttrocknen 
oder auf den vollig trocknen Zustand bezogen. 

Bei derselben Holzart kann das spezifische Gewicht ala ein un
gefahrer MaBstab fur die Gute des Bolzes angesehen werden. Nament
Hch stehen Dauer, Festigkeit und Brennkraft mit dem Gewicht in direk
tem Verhaltnis. Bei verschiedenen Holzarten ergeben sich dagegen, 
abgesehen von der Brennkraft, die dem Gehalt an Kohlenstoff und 
Wasserstoff annahernd entspricht, Unterschiede in den genannten Be
ziehungen; manche wertvolle Eigenschaften einer Holzart sind von 
ihrem Gewicht unabhangig. Die Biegungsfestigkeit der Fichte ist 
groBer als die der Buche, obwohl sie weit leichter ist. An Dauer wird 
die Buche von der leichteren Kiefer und Larche iibertroffen. FUr ge
wisse Verwendungszwecke muB die Schwere sogar als eine ungiinstige 
Eigenschaft angesehen werden. FUr die meisten baulichen Zwecke 
(Balken, Sparren) ist das leichte Holz bei gleicher Brauchbarkeit wert
voller. Wegen der groBeren Transportkosten fiir schwere Holzer ist 
die Wertschatzung des Holzes im WaIde unter Umstanden der Schwere 
entgegengesetzt. Als ein allgemeiner MaBstab fur den Wert des Holzes 
kann das Gewicht daher nicht angesehen werden. 

Neben der Substanz hat die Form auf den Gebrauchswert der 

1) So z. B. bei den Untersuchungen von R. Hartig, Das Holz der deutschen 
Nadelwaldbaume, 1885, Kap. 5-10. 
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Holzer wesentlichen EinfluB. Bei den MaBnahmen der forstlichen 
Praxis ist sie in der Regel mehr zu beachten, als die Substanz. Auch 
kann sie weit leichter untersucht und nachgewiesen -werden. Die Ord
nung der Holzer im Walde erfolgt deshalb vorzugsweise nach formalen, 
nicht nach substantiellen Merkmalen. Die Form des Holzes wird durch 
geraden Wuchs, durch Lange und Starke in den verschiedenen Baum
teilen und durch Astreinheit charakterisiert. Zu den meisten N utzholz
verwendungen sind bestimmte MaBe erforderlich, wahrend an Brennholz 
in dieser Beziehung gar keine Anspruche gestellt werden. Der groBe 
EinfluB der Astreinheit tritt bei allen wertvollen Verwendungsarten 
(Bottcherholz, Schreinerholz) hervor. Eine moglichst allmahliche Ab
nahme .. der Starke mit der Hohe ist fur Holz, das in groBen Langen ge
braucht wird, von Wichtigkeit. Mit der Astreinheit und Vollholzigkeit 
steht GleichmaBigkeit des inneren Baues in ursachlichem Zusammen
hang, die die Bearbeitungsfahigkeit des Holzes erleichtert und manche 
technische Eigenschaften gunstig beeinfluBt. 

Eigenschaften der Form sind es auch in erster Linie, durch welche 
sich das Holz der verschiedenen Baumteile voneinander unterscheidet. 
Das Holz der Wurzel ist wegen seiner schlechten Form fur jede Nutz
holzverwendung untauglich. Auch das Holz der Krone liefert in der 
Regel nur geringwertiges Brennholz. Das Wirtschaftsziel ist lediglich 
auf den Schaft gerichtet, durch dessen Starke, Astreinheit und Voll
holzigkeit die wichtigsten Bestimmungsgrunde fur die technischen MaB
nahmen gebildet werden. Das Wurzel- und Kronenholz tritt in dieser 
Beziehung ganz zuruck; es soIl nicht mehr davon erzeugt werden, als 
zur Erzeugung eines guten Schaftes erforderlich ist. 

2. Bestimmungsgriinde fur den Gebrauchswert. 
Die Ursachen, welche die technischen Eigenschaften der Holzarten 

bestimmen, sind einerseits auf den Standort, andererseits auf die Be
standesverhaltni sse zuruckzufuhren. 

a) Standortsverhaltnisse. 

Boden und Lage sind von EinfluB auf die Beschaffenheit des Holzes. 
Der EinfluB des Bodens macht sich zunachst in der Schaftbildung 
geltend. Dem ungestorten Eindringen der Wurzel in einen lockeren 
Boden steht auch ein gerader Schaft gegenuber. Hemmnisse, die sich 
der Ausbildung der Wurzel entgegenstellen, kommen dagegen auch in 
der Schaftform zum Ausdruck. Sodann ist der N ahrungsreichtum, die 
Lockerheit und Frische des Bodens von EinfluB auf die Stammbildung. 
In einem lockeren, nahrungsreichen Boden bilden sich auf gleicher 
Flache weit mehr Wurze]n aus. Die Stamme gebrauchen deshalb weniger 
Raum zur Ausbildung gleicher Stammstarken, als unter entgegen
gesetzten Verhaltnissen. DemgemaB ist ihre Stellung auf nahrungs-

1<1 artin, Forst!. Statik. 2. Auf!. 6 
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reichem Boden eine dichtere. Die Triebe sind Iiinger, die Astreinheit 
und Vollholzigkeit gro.Ber. Gewisse Sortimente konnen sich uberhaupt 
nur ani gutem Boden ausbilden. Sofern die physikalischen Verhaltnisse 
gleich sind, kann der bessere Boden auch einen giinstigen Einflu.B auf die 
Substanz ausuben. Es liegt nahe, anzunehmen, da.B sich infolge einer 
besseren Ernahrung dickwandigere Zellen ausbilden konnen. Auch das 
Auftreten mancher SchMen des Holzes, welche die :Form beeintrachtigen, 
wird durch gewisse Eigenschaften des Bodens verstarkt. Flachgriindige, 
nasseBodenkonnen zu Schnee- und Eisbruch Veranlassung geben, oder 
diese ScMden verstarken. 

Wenn hiernach auch der Boden unzweifelhaft auf die Beschaffen
heit des Holzes von Einflu.B ist, FlO betrifft derselbe doch mehr einzelne 
Eigenschaften des Bodens und einzelne Eigenschaften des Holzes. All
gemeine Beziehungen von praktischer Brauchbarkeit zwischen der Gute 
des Bodens und der Qualitat des Holzes lassen sich nicht aufstellen. 
Dem in dieser Hinsicht von R. Hartig 1) aufgestellten Satze, dall der 
bessere Boden auch das bessere Holz erzeuge, wird man ani Grund der 
in reichem Malle vorliegenden Erfahrungen eine Berechtigung kaum 
zugestehen durfen. Ani mittelmalligem Boden konnen sich unter Um
standen Holzer von besserer Beschaffenheit ausbilden, als ani reichem. 
Die besten Eichen der deutschen Forstwirtschaft erwachsen ani dem 
lehmigen Sandboden des Spessart, die besten Kiefern auf dem sandigen 
Boden der Mark, wahrend die reichen BOden der Eruptivgesteine oft ein 
weit schlechteres Holz erzeugen. 

Bestimmteren Einflull als der Boden ubt die Lage ani die Be
schaffenheit des Holzes aus. Von der Lage ist insbesondere das Ver
Mltnis der Bestandteile der Jahrringe abhangig. Je langere Zeit die 
Holzbildung unter dem EinfluB intensiver Sommerwarme erfolgt, mn so 
groBer ist der dichtere Teil cler Jahrringe; um so groBer das Gewicht, 
mit dem stets wichtige technische Eigenschaften in Zusammenhang 
stehen. Durch das Verhaltnis des dichten zum lockeren Teil der Jahr
ringe wird die Gute des Holzes im ganzen bestimmt. Die Breite der 
Ringe an sich bildet in dieser Beziehung keinen brauchbaren MaBstab. 
Engringiges Holz ist nur dann besser als breitringiges, wenn der Anteil 
des Friihjahrsholzes im Verhaltnis zum Sommerholz kleiner ist. Sofern 
jedoch die Zunahme der Ringbreite die Folge vermehrten Lichtgenusses 
und mit verstarkter Astbildung nicht verbunden ist, hat sie keine Ver
schlechterung der Beschaffenheit des Holzes zur Folge. 

Ani die Lage sind die meisten Unterschiede in der Qualitat des 
Holzes zurUckzniiihren. Sie ergeben sich bei der Vergleichung ver
schiedener Expositionen und Hohenlagen in Gebirgsforsten; sie treten 
noch starker bei der Vergleichung der Holzer verschiedener Lander 
hervor. Sudseiten haben in der Regel dichteres Holz als Nordseitel1. 

1) Das Holz der deutschen Nadelwaldbiiume, Kap. VII. 
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Das Hochgebirge mit kurzem Fruhjahr zeichnet sich durch Holz von 
besonderer Gute aus. In Gegenden mit langeI' klihler Vegetationszeit 
i\berwiegt dagegen del' lockere Holzteil. Deshalb sind solche Lagen 
oft fur Holzarten ungunstig, die an die Warme groBe Anspruche machen. 
In fruher Jugend machen Froste ihren EinfluB geltend. Sie beein
trachtigen nicht nur den Hohenwuchs, die Geradheit und Astl'einheit 
del' Stamme, sondeI'll sie lassen auch manche Fehler entstehen, welche 
das Holz materiell vel'schlechtern. Namentlich hat kGhles und feuchtes 
Klima haufig ein unvollkommenes Ausreifen del' Jahl'ringe zur Folge, 
das zu einer Menge von Fehlern Veranlassung gibt. Mit del' Lage stehen 
endlich auch clie atmospharischen Niedel'schlage in Zusanllnenhang, 
welche Gefahren herbeifuhl'en, die die Qualitat des. Holzes vermindern. 

1m allgemeinen lehren die Beobachtungen, daB sich aUe Holzarten 
innel'halb ihrer naturlichen Vel'bl'eitungsgebiete ebenso wie in bezug 
auf den nachhaltigen Massenzuwachs, so auch in bezug auf die Gute des 
Holzes am besten vel'halten. Schreitet man von dem mittleren Wuchs
gebiet nach den nordlichen Grenzen, so wird die Warmesumme zu gering, 
del' Hohenwuchs nimmt ab; die Fahigkeit, geschlossene Bestande zu 
bilden, hart auf. Bestimmter und schneller tritt die gleiche Erscheinung 
bei einer Wanderung yom FuB zum Gipfel del' Gebirge dem Beobachter 
entgegen. Abel' auch eine zu hohe Warme ist fUr die Beschaffenheit 
des Holzes nicht gunstig. In einem zu mildfmKlima erfolgt die Saftstro
mung fruhzeitig. Dadurch entstehen breite Fruhjahrsringe mit 10ckerem 
Gefuge. Und wenn auch eine anhaltende Sommerholzbildung folgt, so 
ist doch die Ungleichheit, welche unter solchen Umstanden entsteht, 
stets von ungunstigem Ein£luB auf das Holz im ganzen. Es kommt 
hinzu, daB in einem zu milden Klima gewisse Schaden del' organischen 
Natur, welche die Beschaffenheit des Holzes verschlechteI'll, in ver
starktem MaBe auftreten. 

b) Bestandesverhaltnisse. 

Auch'die Bestandesbildung kann auf das Verhaltnis des Fruh
jahrs- und Sommerholzes einen EinfluB ausltben. Dureh eine gute 
Deekung des Bodens werden die Extreme del' Temperatur vermindert; 
die Erwarmung des Bodens im Fruhjahr wird verzogert; die Vegetation: 
erwaeht spater; die Holzbildung wird mehr in die wal'mere Jahreszeit 
hinausgesehoben; das Verhiiltnis yon Sommer- und Fruhjahrsholz wird 
in gunstiger Riehtung beeinfluBt 1). Entfernung eines bodensehutzenden 
Unterstandes ubt dagegen eine entgegengesetzte Wirkung aus. Weit 
allgemeiner ist jedoch del' EinfluB, den die Bestandesbildung auf die 
formalen Eigenschaften des Holzes ausubt. Die Ausbildung del' Krone, 
die Erhaltung odeI' Beseitigung del' Aste, die Starke und del' AbfaH des 

1) R. Hartig, Holz del' Nadelwaldbaume, Kap. IX. 
6* 
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Schaftes sind von der Bestandesbildung abhangig. Die Beziehungen 
von Krone und Schaft sind Folge des Raumes, der den einzelnen Stammen 
im Bestande gegeben wird. Je groBer der Wachsraum ist, um so groBer 
ist der Durchmesser in einem bestimmten Alter; um so groBer ist aber 
auch die Astmenge, um so tiefer sind die Kronen angesetzt, um so ab
falliger ist die Stammbildung. Jede Erweiterung des Wachsraums ent
halt hiernach Ursachen zu positiven und negativen Folgen fur den 
Gebrauchswert des Holzes. Es ist immer Aufgabe der Wirtschaft, ein 
Optimum herzustellen, bei welchem die Mangel nach Moglichkeit ver
mindert, die Vorzuge befOrdert werden. 

3. Mittel, den Gebl1auchswert des Rolzes zu erhohen. 
Da die technischen Eigenschaften der Holzer nach den Bedingungen, 

die ihnen durch die Bestandesbildung gegeben werden, sehr verschieden 
sind, so kann auch durch die Erziehung, welche diese Bedingung zu 
regeln hat, auf die Gute des Holzes eingewirkt werden. Dies kann ge
schehen: durch die Art der Bestandesbegriindung, durch die Bestandes
pflege, Astung, Durchforstung, Lichtung, den Unterbau und die Be
stimmung der Umtriebszeit. 

GleichmaBigkeit und Vollstandigkeit der Kulturen ist 
stets von nachhaltigem EinfluB auf die Beschaffenheit des Holzes. 
Je unregelmaBiger die Jungwuchse begrundet und je langer die Nach
besserungen hinausgeschoben werden, um so mehr astige Vorwuchse 
bilden sich aus. Sodann ist die Weite der Verbande von EinfluB. In 
weitstandig begrundeten Kulturen wird der Boden schneller erwarmt; 
die Tatigkeit der Wurzeln beginnt fruher, der Anteil des Frti.hjahrs
holzes ist deshalb groBer, als bei dicht begrundeten, den Boden schnell 
deckenden Jungwiichsen. Ferner bleiben in weitstandigen Pflanzungen 
die unteren Aste langer lebensfahig, sie verwachsen mit dem Holze. 
Die Stamme werden astig, wahrend bei einem dichten J ugendstand 
die fiir gute Qualitat wichtige Eigenschaft der Astreinheit gefordert 
wird. Mit der Astigkeit ist ferner stets eine starkere Abholzigkeit ver
bunden, welche die Brauchbarkeit des Holzes zu baulichen Zwecken, 
die groBere Lange beanspruchen, beeintrachtigt. Andererseits hat ein zu 
dichter Stand der Jungwiichse den groBen Nachteil, daB die Wachstums
organe in der Entwicklung gehemmt werden und die Ausbildung der 
erforderlichen Langen und Starken verzogert oder ganz verhindert 
wird. 

Die Bestandespflege ist in reinen und noch mehr in gemischten 
Bestanden eine Grundbedingung fur die Erzeugung guten Holzes. Die 
Erziehung muB, um gutes Holz zu erzeugen, der natiirlichen Entwicklung 
der Jungwii.chse haufig entgegentreten. Die Natur laBt in dem Kon
kurrenzkampfe, den nebeneinander stehende Waldbaume miteinander 
fiihren, die schneller wachsenden oder durch einen Altersvorsprung aus-
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gezeichneten Stamme als Sieger hervorgehen. Die Wirtschaft hat da
gegen die Aufgabe, die besser veranlagten, wertvollern Bestandesglieder 
zur Entwicklung kommen zu lassen. Aus Samen entstandene Jung
wiichse entwickeln sich langsam; sie werden von den schneller wachsenden 
Stockausschlagen, die edelen Laubholzer werden von Weichholzern, 
zuriickgebliebene astreine Stamme von Vorwiichsen verdrangt, wenn 
der ausiibende Forstwirt nicht der natiirlichen Entwicklung entgegen
tritt. Bei den lauternden Hieben sollen Stamme mit ungiinstigen Formen 
(Stockausschlage, Zwiesel usw.) und minderwertige Holzarlen ausgemerzt 
werden. Ihre rechtzeitige Vornahme ist stets von Wichtigkeit. Aber 
auch im spateren Alter ist der Aushieb von Stammen, die von Pilzen, 
Insekten etc. befallen oder mit anderen materiellen und formalen 
Schaden behaftet sind, stets fortzusetzen. 

Ein weiteres Mittel, die Gebrauchsfahigkeit der Holzer zu erhohen, 
liegt in der Astung. Beide Arlen der Astung konnen auf die Beschaffen
heit des Holzes von giinstigem EinfluB sein. Die Griinastung erhOht 
die Vollholzigkeit. Wird ein Teil der Aste entfernt, so nimmt die Ring
breite im untern Stammteil ab; die Stammform wird volIholziger. 
Die Grilnastung wiirde deshalb in groBerem Umfang vorgenommen 
werden, wenn nicht mit der Abnahme der Aste die Gefahr verbunden 
ware, daB durch die entstehenden Wunden Pilze eingefiihrt werden 
konnen, die zur Entstehung von Faulnis AnlaB geben. Die Grftnastung, 
namentlich die Beseitigung starker griiner Aste, muB wegen dieser Gefahr 
als eine Ausnahme angesehen werden, die mit der erforderlichen Vor
sicht und Beschrankung nach Alter, Starke usw. namentlich dann in 
Anwendung kommt, wenn das natiirlichste Mittel der Erziehung astreiner 
Holzer, das in der Erhaltung des Bestandesschlusses liegt, nicht angewandt 
werden kann. 

Die Abnahme trockener Aste kann auf die Form der Stamme 
keinen EinfluB ausiiben; die Vollholzigkeit bleibt unveranderl. Da
gegen hat sie die giinstige Wirkung, daB das Holz von den unregelmaBigen 
toten Astkorpern befreit wird. Die HolzbiIdung wird gleichmaBiger, 
die Stamme werden spaltiger und astreiner. Und da diesem Vorzug 
kein Nachteil gegeniibersteht, so wird auch von der Trockenastung 
soweit Anwendung gemacht werden diirfen, als ihr die Riicksicht auf 
die Kosten nicht entgegensteht. Um jedoch die Wirkung der Astung 
gehorig zur Geltung kommen zu lassen, muB sie friihzeitig beginnen 
und mehrfach wiederholt werden. 

Ein weiteres Mittel, um auf die Qualitat des Holzes vorleiIhaft 
einzuwirken, ist die Durchforstung. Wie durch die Bestandes
begriindung in der ersten Jugend, so sollen durch die Durchforstung 
in den weiteren Altersstufen die technischen Eigenschaften des Holzes 
befordert werden. Sofern nicht besondere Verhaltnisse vorliegen, muB 
die Riicksicht auf die Erzeugung guter und astreiner Holzer den Wachs
raum bestimmen, den die Durchforstung regeIn solI. 
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Die Forderung des Starkezuwachses im Wege del' Durchforstung 
ist jedoch haufig nicht genugend. Wenn das Ziel del' Wirtschaft auf die 
Erzeugung von Starkholz in nicht zu langen Umtriebszeiten gerichtet 
ist, so mussen starkere Eingriffe in den BestandesschluB erfolgen,. als 
sie del' Durchforstung eigentumlich sind. Del' Beginn und del' Grad 
del' Lichtung sind je nach Holzart, Mischung und anderen waldbau
lichen Verhaltnissen verschieden. Soweit die Rucksicht auf den Ge
brauchswert des Holzes bestimmend ist, sind folgende allgemeine Ge
sichtspunkte fur die Ausfuhrung maBgebend: 

1st in erster Linie Langholz (langes Bauholz) Ziel del' Wirtschaft, 
wie es vielfach bei del' Fichte del' Fall ist, so genugt in del' Regel eine 
Lockerung des Kronenschlusses, wie sie eine kraftige Durchforstung 
herbeifuhrt; eine starkere Lichtung ist nicht notwendig. Es kommt 
alsdann mehr darauf an, daB die Vollholzigkeit erhalten wird, als auf 
die Zunahme des Durchmessers in den unteren Stammteilen, auf welche 
die Lichtung vorzugsweise einwirkt. Bei Holzarten, die auf naturlichem 
Wege verjungt werden (Buche, Tanne), kanndurch die mit del' Ver
jungung Hand in Hand gehenden Lichtungen ein genugender EinfluB 
auf den Starkezuwachs erzielt werden. Fur Holzarten, bei denen vorzugs
weIse starkes Schneide- und Spaltholz erzogen werden soIl, wie es 
insbesondere bei del' Eiche, abel' auch bei del' Kiefer del' Fall ist, mussen 
dagegen rechtzeitig starkere Lichtungen, die mitdem Unterbau ver
bunden werden, eintreten 1). 

Das wichtigste Mittel, durch welches bei del' Regelung del' Wirt
schaft eine Wirkung auf die Beschaffenheit des Holzes erzielt werden 
kann, liegt in del' Festsetzung del' U m trie bszei t. FUr alle Holzarten, 
die auf einem _ ihnen naturgemlWen Standort stocken, gilt die Regel, 
daB del' Wert des Stammholzes bis zu sehr hohem Alter fortgesetzt groBer 
wird. Mit zunehmendem Alter werden alle technischen Eigenschaften 
verbessert; in erster Linie die Dimensionen, namentlich die Starke. 
Auch wenn del' untere Teil des Schaftes durch Starkerwerden an Wert 
nicht mehr zunimmt, so doch noch del' obere Teil und damit auch del' 
Wert des ganzen Stammes. Ebenso ist es in bezug auf Astreinheitund 
Bearbeitungsfahigkeit. Wenn einmal die Aste abgestoBen sind, wird durch 
die weitere Umkleidung des astfreien Stammes gleichmaBig gefugtes 
astreines Holz erzeugt, das fur aIle Verwendungsarten hoheren Wert hat, 
als das jungere, von Asten und Astruckstanden durchsetzte Holz. Endlich 
liegt auch in del' Zunahme des Kernholz- und Reifholzprozents eine 
Ursache fur die Wertsteigerung. Das Holz besteht aus Kern und Splint. 
Del' Splint ist unausgereiftes Holz. Er verhalt sichin wesentlichen 
Richtungen namentlich in bezug auf Dauer, Festigkeit und andere 
technische Eigenschaften ungiinstiger. Del' Anteil des Splintes wird 

1) Weiteres bierzu s. in den Abschnitten iiber den Durchforstungsbetrieb 
und die Ausnutzung des Lichtungszuwachses. 
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mit dem Alter immer geringer, das Kern- oder Reifholzprozent nimmt 
zu. Daher ist das Durchschnittsfestmeter gesunden Holzes cet. par. 
um so wertvoller, je alter es ist. 

Ein Gleichbleiben oder eine Abnahme der Qualitat des Holzes 
ist in der Regel im Vorhandensein von Fehlern begriindet, die jedoch 
schon in sehr starkem Ma.6e auftreten miissen, um die Wertsteigerung 
des durchschnittlichen Festmeters fUr Bestande ganz aufzuheben. Aus 
der Tatsache, da.6 der Gebrauchswert bis in die hochsten Altersstufen 
anhalt, folgt, da.6 das Maximum des Gebrauchswertes, so sehr 
man diesen auch zu wurdigen hat, keinen genugenden Be
stimmungsgrund fiir die Ma.6nahmen der Wirtschaft bilden 
kann. Der Wertsteigerung mu.6 jederzeit die ihr entsprechende Stegie
rung der Produktionskosten gegeniibergestellt werden. 

4. Die Bildnng der Sortimente. 
Die Verschiedenheit der Gebrauchswerte des Holzes soIl in den 

Sortimenten, in welchen es dargestellt wird, zum Ausdruck kommen. 
Eine gute Sortierung des Holzes ist ffir viele Aufgaben der Forstwirt
schaft, insbesondere fiir die Buchfiihrung und den Verkauf, von Be
deutung. Auch zum Nachweis des statischen Verhaltens verschiedener 
Holz- und Betriebsarten, verschiedener Durchforstungs- und Lichtungs
grade, verschiedener Umtrieoszeiten ist die Bestimmung des Wertes 
und der Wertzunahme, die eine richtige Sortierung zur Voraussetzung 
haben, eine notwendige Grundlage. Die Einheit, auf welche man sich 
hierbei bezieht, ist entweder das Durchschnittsfestmeter der Bestande, 
welches sich aus verschiedenen Baumteilen und Sortimenten (Nutzholz, 
Derbbrennholz, Reisholz usw.) zusammensetzt, oder man beschrankt 
sich dabel auf das wichtigste, ausschlaggebende Sortiment, welches 
iiberall das Holz des Schaftes ist und in der Form von Stammen auf
gearbeitet wird. 

Der allgemeinste Grundsatz, der bei der Bildung der Sortimente 
zu befolgen ist, geht dahin, da.6 sie der Verwendungsfahigkeit 
des Holzes entsprechen sollen. Die Einhaltung dieses Grund
satzes ist ebenso vom wissenschaftlichen wie vom praktischen Stand
punkt wiinschenswert. In der. tatsachlichen Verwendung kann dieser 
Grundsatz aber nicht immer Ausdruck finden. Man kann das Holz 
durch seine Bezeichnung als Schleifholz, Grubenholz, Bauholz, Bottcher
holz usw. nicht geniigend klassifizieren. Eine solche Teilung ist, wenig
stens im allgemeinen Sinne, nicht durchfiihrbar, weil die Verwendung 
desselben Holzes oft verschieden sein kann, weil die Grenzen verschie
dener Verwendungsarten nicht feststehen, die Verwendungsart bei der 
Aufarbeitung im Walde daher nicht immer nachgewiesen werden kann. 
Auch konnen sich infolge von Erfindungen neue Verwendungsarten 
ergeben. Der WertmaBstab des Holzes kann nur auf die Fahigkei t 
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zur Verwendung gegrundet werden. Diese Fahigkeit beruht auf der 
BeschaHenheit und den MaI3en des Holzes, wonach daher die Sorti
mente gebildet werden mussen. 

Indem man den Grundsatz, daI3 die Sortimente der Verwendungs
fahigkeit entsprechen sollen, zur Anwendung bringt, gelangt man zu 
bestimmten Folgerungen fur die Bildung der Sortimentseinheiten. Die 
Verwendungsfahigkeit des Holzes ist verschieden: 

1. Nach Holzarten. AIle Holzarten bei der Buchung und Preis
berechnung gesondert zu behandeln, wiirde, wenn es auch erwiinscht ist, 
haufig zu umstandlich sein. In der Regel werden die Holzarten beim 
Eintrag in die Wirtschaftsbucher in Gruppen gebracht. In PreuI3en 
werden vier Gruppen unterschieden. Die erste Gruppe begreift aus
schlieI3lich die E i c h e. Sie ist die wertvollste deutsche Holzart und laI3t 
sich bei der Nachweisung der Preise und Begutachtung der Umtriebszeit 
mit keiner anderen vereinigen. Die zweite Gruppe bilden h art e La u b -
holzer. Hier steht die Buche an erster Stelle. Haufig werden die anderen 
harten LaubhOlzer mit ihr zusammengefaI3t. Bei der Verschiedenheit 
der technischen Eigenschaften und der Preise ist es aber wiinschenswert, 
daI3 die wichtigsten harten Laubholzstamme (Hainbuche, Ahorn, Esche 
usw.) gesondert nachgewiesen werden, wie es auch in der Praxis manchel' 
Staaten vorgeschrieben ist 1). Dasselbe gilt bezugJich der dritten Gruppe, 
welche die wei c hen La u b hoi z e r umfaI3t. Erlen, Linden, Aspen u. a. 
verhalten sich nach manchen Richtungen verschieden. Die vierte 
Gruppe endlich begreift die N adelholzer. Meist wird es aber emp
fehlenswert sein, sie weiter derart zu ordnen, daB einerseits Fichte und 
Tanne, andererseits Kiefer und Larche besondere Gruppen bilden 2). 

2. Nach der Starke. Nach den im Jahre 1875 von den Bevoll
machtigten der Regierungen von PreuBen, Bayel'll, Wiirttemberg, 
Sachsen, Baden und Sachsen-Gotha gefaBten Beschliissen 3) wird alles 
Holz eingeteilt in: 

a) Der bholz. Das ist die oberirdische Holzmasse uber 7 cm 
Durchmesser (einschlieBlich der Rinde gemessen) mit AusschluS des 
bei der Fallung am Stocke bleibenden Schaftholzes. 

b) Nichtderbholz. Das ist die. ubrige Holzmasse, welche zer
fallt in: Reisig, die oberirdische Holzmasse bis einschlieBlich 7 cm 
Durchmesser, und Stockholz, die unterirdische Holzmasse und der bei 
der Fallung daran bleibende Teil des Schaftes. 

3. Nach der BeschaHenheit und Gebrauchsfahigkeit des 
Holzes. Hiernach zerfallt alles eingeschlagene Holz in die heiden 

1) Z. B. im GroBherzogtum Hessen. 
2) So geschieht es z. B. in Bayern (Mitteilungen der Staatsforstverw., Uber

sicht B u. C). 
3) Ganghofer, Das forstIiche Versuchswesen, 1. Band, II, Bestimmungen 

fiber die Einfiihrung gIeicher Holzsortimente im Deutschen Reich. 
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groBen Gruppen des Nutz- und Brennholzes, welehe unter allen 
Umstanden getrennt gehalten werden mussen. Alles Holz, welches zu 
Nutzholz geeignet ist, muB zu solehem ausgehalten werden, selbst dann, 
wenn es keine hoheren Freise als das Brennholz ergibt. Dureh das 
Aushalten von Nutzholz wird der Brennholzmarkt entlastet. Nutzholz 
ist immer noch der weiteren Bearbeitung fahig und hat dadureh in
direkte volkswirtsehaftliehe Vorzfige. 

Betreffs der weiteren Teilung des Nutzholzes werden nach den 
erwahnten Besehlfissen unterschieden: 

a) SUmme. Das sind diejenigen LangnutzhOlzer, welehe bei 1 m 
oberhalb des unteren Endes fiber 14 em Durchmesser haben. 

b) Stangen. Das sind solehe entgipfelte oder unentgipfelte Lang
nutzholzer, welehe bei 1 m oberhalb des unteren Endes bis 14 em Durch
messer haben. Die Stangen werden untersehieden als Derbstangen 
(von fiber 7-14 em) und Reisstangen (bis 7 em bei 1 m oberhalb 
des unteren Endes). 

c) Sehiehtnutzholz, das in Nutzseheitholz von uber 14 em 
Durchmesser am oberen Ende, Nutzknuppel von 7-14 em und Nutz
reisig mit sehwacherem Durehmesser geteilt wird. 

Das Brennholz wird aHgemein zerlegt in: Seheit, gespaltene oder 
runde Stucke von etwa 14 em Durehmesser am oberenEnde-Knuppel, 
uber 7-14 em Durchmesser - Reisig, bis 7 em Durchmesser - Brenn
rinde - Stocke. 

Weitaus am meisten Bedeutung hat die vorliegende Frage ffir 
die Stamme. Sie bilden das wiehtigste Erzeugnis der Forstwirtsehaft. 
Vielfach sind die VerhaItnisse so, daB alle Nachweisungen der Wert
zunahme und aHe Rentabilitatsbereehnungen auf die Stamme besehrankt 
bleiben konnen. Ffir die forstliehe Statik ist es deshalb von Wiehtigkeit, 
wie die Stamme eingeteilt werden. Zurzeit gesehieht dies in verschie
dener Weise. Wahrend bezfiglieh der allgemeinen Einteilung dureh die 
erwahnten Bestimmungen die lang erstrebte Einheit hergestellt ist, 
sind die Bestimmungen fiber die Klassen des Stammholzes in den einzelnen 
Staaten des Deutschen Reiehes noeh sehr veraehieden. Dies ist zweifellos 
ein Mangel, dessen Beseitigung anzustreben ist. 

Man gelangt nun zum besten Urteil fiber die Klassenbildung der 
Stamme, indem man den alIgemeinen Grundsatz, daB die Sortimente 
der Verwendungsfahigkeit entspreehen sollen, auf diese an
wendet. Die Bestimmungsgrunde der Verwendungsfahigkeit der Stamme 
sind eineraeits die Dimensionen, andererseits die teehnisehen 
Eigenschaften. Unter den Dimensionen steht die Starke an erater 
Stelle. FUr aIle Yerwendungsarten des Holzes ist ein bestimmter Dureh
messer die erate Bedingung der Taugliehkeit. Bei vielen Holzern steigt 
der Wert gleiehmaBig mit dem Durchmesser. Sodann kommendie 
materielIen und formalen Eigensehaften des Stammholzes in Betracht. 
Was die erstgenannten betrifft, so ist zunaehst auf die Fehler hinzu-
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weisen, mit denen die Stamme oft behliftet sind. DaB sie groBen EimIuG 
auf die Gebrauchsfahigkeit ausuben, ist allgemein bekannt. Es ist des
halb Grundsatz, daB sie aufgedeckt und an Stammen und in den Buchem 
nachgewiesen werden. Aber als Bestimmungsgrund der Sortiments
einheiten sind die Fehler nicht geeignet. Ihre Einschatzung erfolgt am 
besten derart, daB bei den mit Fehlem behafteten Stammen ein in 
Prozenten auszudruckender Abzug yom Taxwert gemacht wird, oder 
daB sie in eine tiefere Klasse gesetzt werden, als sie del' Starke nach 
gehoren. Die Bestimmungsgrunde der Taxklassen mussen auf das 
gesunde Holz bezogen werden. Abel' auch gesunde Stamme zeigen 
mannigfache Verschiedenheiten, wie die Versteigerungen, bei denen die 
Stamme einzeln verkauft werden, lehren. Zum Teil liegen diese Ver
schiedenheiten in Verhaltnissen, die nicht offen und bestimmt genug 
hervortreten, urn der Bildung der Taxklassen zugrunde gelegt werden 
zu konnen. Das spezifische Gewicht und der innere Bau des Holzes 
bieten in dieser Hinsicht keine brauchbaren Bestimmungsgrunde. Das 
auBerlich am meisten hervortretende, leicht erkennbare Merkmal fur die 
Verwendung des Holzes liegt in der Astbildung. Del' Ansatz und 
die Starke del' Aste ist nicht nur fur die Entstehungsgeschichte der Be
stande charakteristisch, sondem es ist darin auch ein sehr wichtiges 
Merkmal fur die Gute des Holzes enthalten. 

Die genannten Merkmale del' Gebrauchsfahigkeit kommen bei den 
verschiedenen Stammholzem nicht in gleicher Weise zur Geltung. Man 
hat zu unterscheiden: 

1. Laubholz. Hier ist der Durchmesser der wichtigste MaBstab 
der Gebrauchsfahigkeit. Beini Zurucktreten der Lange als bestimmenden 
Faktors ist es Regel, den Durchmesser in der Mitte der Stamme zu messen. 
Femerist die Astreinheit von EimluB auf die Art del' Verwendung. 
GroBere Unterschiede zwischen astigem und astreinem Holz ergeben 
sich jedoch nur bei starkeren Stammen. Hiemach sind die Klassen in 
erster Linie niwh del' Starke der Stamme zu bilden, in del' Regel mit 
dezimaler Abstufung. Fur die starkeren Sortimente kann eine weitere 
Unterteilung nach del' Astreinheit erforderlich werden 1). 

1) Den hier ausgesprochenen Regeln der Sortierung der Laubholzsmmme 
entsprechendie neueren Vorschriften der meisten deutschen Staaten. In PreuBen 
wurde an Stelle der fruher ublichen Festgehaltsklassen durch Verfugung von 1905 
Hir Eiche und Buche folgende Klassenbildung vorgeschriehen: 

A. ausgesuchte astfreie oder fast astfreie Stucke 
I II III IV V 

'60 cm u. mehr 50-59 40-49 30-39 unter 30 em Mittendurchmesser; 
B. gewohnliche, nieht mit erheblichen Fehlern behaftete Stiicke; Klassen 

wie bei A. Fiir anderes Laubholz sind Stammkll},ssen wie bei Eiche und Buehe 
unter Einreihung in die B-Klasse zu hilden. 

Die gleichen Abstufungen sind auch in Wiirttemberg, Baden, Hessen und 
1m Reichsland vorgeschrieben. In Bayern sind die MaBe der nach dem Mittendurch
messer gebildeten Klassen in den einzelnen Landesteilen verschieden. In Sachsen 

.erfolgt die Klassenbildung nach Abstufung von 7 cm wic beim NadeTholz. 
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2. Nadelholz. Nach dem Verwendungszwecke und den Dimen
sionen, namentIich der Lange, sind Stamme und Schneideholzer zu 
unterscheiden. 

Stamme werden meist in ganzer Lange (in erster Linie als Bauholz) 
verwendet. DemgemaB spielen Lange und Abfall eine groBere Rolle 
als beim Laubholz. Fur die Verwendungsfahigkeit ist nicht die Starke 
im unteren oder mittleren, sondern im 0 beren Stammteil bestimmend. 
Dlesem Umstand tragt die in Suddeutschland allgemein ubIiche Klassen
bildung des Nadelholzes Rechnung 1). 

In PreuBen 2) werden die Klassen der N adelholzstamme nach dem 
}'estgehalt gebildet. So wenig dies System fur Laubholzstamme und 
Schneideholz empfehlenswert ist, so hat es doch beim Nadelholz-Lang
holz in der seitherigen Praxis keine MiBstande zur Folge gehabt und ist 
deshalb bei der Neuregelung der Sortimente im Jahre 1905 beibehalten 
worden. Stammklassen, die nach dem Festgehalt gebildet sind, geben, 
wenn auch nicht mit der wunschenswerten Bestimmtheit, gleichfalls der 
Verwendungsfahigkeit Ausdruck. Wenn die Stamme in ganzen Langen 
liegen bleiben, so entspricht, im Gegensatz zum Schneideholz, jeder 
}'estgehaltsklasse auch eine gewisse ungefahre Starke. Es ist deshalb 
auch mogIich, Festgehaltsklassen in Starkeklassen umzuwandeln, wenn 
dies zu irgendwelchem Zweck wiinschenswert erscheint. Trotzdem muB 
man der Sortierung nach dem Durchmesser den Vorzug geben. 

In Sachsen 3) und Hessen ist der Durchmesser in Stammitte fur 
die Bildung der Stammklassen bestimmt. 

Beim Schneideholz (Blochholz, Sageholz) ist die Verwendungs
fahigkeit in erster Linie vom Durchmesser abhangig. Der Abfall tritt 
bei der geringeren Lange zuruck. In den meisten Staaten werden des
halb die Klassen des Schneideholzes nach dem Mittedurchmesser ge
bildet; in PreuBen ist der Festgehalt, in Sachsen die obere Starke 
bestimmend. 

Die vorkommenden Verschiedenheiten der Sortierung des Stamm
holzes wurzeln in den hergebrachten Gewohnheiten des Holzhandels 
und den tatsachlichen Verschiedenheiten der Bestandesverhaltnisse. 

1) In Bayern, Baden Wiirttemberg und im Reiehsland besteht die sog. Heil-
1?ronner Sortie rung 

mit den Klassen . . . . I II III IV V VI 
Mindestlange. . . . . . 18 18 16 14 10 - m 
Mindestzopfdurehmesser . 30 22 17 14 12 7 em 
2) I PreuBen bestehen fUr Nadelholzsilimme die Klassen 

I II III IV 
tiber 2 . 1-2 0,5-1 bis 0,5 fm 

3) In Saehsen wird die Teilung der (iiber 10 m langen) Stamme naeh dem 
Mittendurehmesser .- bis 15 em, 16-22 em, 23-29 em, 30-36 em usw. - be
wirkt; in Hessen naeh Dezimeter-Abstufung (I. Klasse 50 em· und mehr, II. 40-49 
usw.). 
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Wenn diese auch jederzeit eine wichtige Rolle auf dem vorliegenden 
Gebiete spielen werden, so bleibt es doch wUnschenswert, daB eine 
tunlichste GleichmaBigkeit im einheitlichen Wirtschaftsgebiet des 
Deutschen Reiches angebahnt wird, wie es auch vom Deutschen Forst
wirtschaftsrat ausgesprochen wird 1). 

II. Tauschwert. 

1. MaJ3stab des Tanschwel'tes. 
Um die Werte des Holzes als Tauschwert auszudriicken, muB ein 

MaBstab gegeben sein, in dem sie, wie Flachen durch Karlen, Gebaude 
durch Grundrisse dargestellt werden. Das wichtigste Erfordemis fur 
einen solchen besteht darin, daB er in seiner eigenen GroBe nicht schwan· 
ken darf. Der Bedingung deR Gleichbleibens entsprechen aber die Edel
metalle innerhalb gewisser zeitlicher Grenzen besser, als aIle anderen 
Guter. Ihr Wert ist zwar auch kein durchaus fester und gleichbleibender. 
Er gilt strenggenommen nur fiir eine bestimmte Zeit und eine bestimmte 
Gegend. Er ist abhangig von den Kosten, die aufgewendet werden 
mussen, um sie zu gewinnen und an den Ort, wo sie gebraucht werden, 
zu befOrdem. Aber der Unterschied in den Gewinnungs- und Transport
kosten zu einer gegebenen Zeit ist bei den Edelmetallen geringer rus bei 
anderen Sachgiitem. Sie sind femer durch ihre leichte Formbarkeit, 
Teilungsfahigkeit und Dauer ausgezeichnet; sie besitzen die Fahigkeit. 
gewisse Luxus- und Schonheitsbediirfnisse der Menschen am besten zu 
befriedigen. Deshalb sind sie, wie es fiir Umlaufsmittel und Preis
maBstabe notig ist, allgemein beliebt und werden beim Tausche nie 
zurUckgewiesen. Die Schwankungen im Wert des Geldes w8.hrend 
kurzer Zeitraume und zwischen verschiedenen Orten sind aus den an-

1) In der 7. Tagung des Forstwirtschaftsrats zu Eisenach yom 10. bis 12. Sep
tember 1904 wurden folgende Sii.tze einstimmig angenommen: 

1. Das Stammholz ist ohne Rinde zu messen. 
2. Die Holzarten sind im Tarif grundsatzlich zu trennen. Dies schlieBt 

indessen nicht aus, daB, je nach dem Bediirfnis der Wirtschaft, verschiedene 
Holzarten unter einer Tarifnummer zusammengefaBt werden. 

3. Die Klassenteilung solI nicht nach dem Festgehalt, sondern nach den 
fiir den Gebrauchswert maBgebenden Dimensionen unter Heranziehung 
der Qualitii.t erfolgen. 

a) Die Laubholzstii.mme sollen ohne Beriicksichtigung der Lange 
nach dem Mittendurchmesser unter Ausscheidung von 2 Wert
stufen in Klassen geteilt werden. 

b) Die Nadelholzblocke sollen ohne Beriicksichtigung der Lange nach 
dem Mittendurchmesser sortiert werden. 

c) Fiir das Nadellangholz solI die Sortierung nach dem Mittendurch· 
messer unter Beriicksichtigung der Lange stattfinden. 

(Siehe Mitteilungen des Deutschen Forstvereins, V. Jahrg., 1904, Nr. 5.) 
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gegebenen Grunden so gering, daB man sie vernachlassigen kann. Wenn 
die Preise des Kiefernstammholzes an verschiedenen Orten zu 20 und 
30 Mark angegeben werden, so kann man wirklich unterstellen, daB das 
Verhii.ltnis der Werte in diesen Zahlen zum richtigen Ausdruck kommt. 
Ebenso ist es bezuglich des Wertes verschiedener Sortimente. 

Anders liegen jedoch die VerhiHtnisse, wenn die Werte wirtschaft
licher Guter zu verschiedenen Zeiten oder wahrend langer Zeitraume 
untersucht werden sollen. FUr ein PreismaB, das ffir lange Zeitraume 
oder fern voneinander liegende Zeitpunkte brauchbar sein solI, ist die 
wichtigste Bedingung, daB die Erzeugungskosten wahrend langer Zeit
abschnitte sich moglichst wenig andern. Nun andern sich diese aber 
am wenigsten bei denjenigen Gutern, welche das Hauptnahrungsmittel 
der zahlreichsten Volksklassen bilden, insbesondere beim Getreide. 
Das geringe Schwanken der Getreidepreise wahrend langer Zeitraume 
ist darin begriindet, daB jede eintretende Anderung in den Produktions
kosten die Ursache einer Auderung nach der entgegengesetzten Richtung 
wird. Sinken die Preise der Lebensmittel dauernd, so erfolgt eine Zu
nahme der Bevolkerung. In dieser liegt ein Grund zu vermehrtem Be
darf an Getreide und darin die weitere Ursache einer Preiszunahme. 
Wegen seiner Unentbehrlichkeit und geringen Veranderlichkeit ist Ge
treide, wenn es sich um lange Zeitraume handelt, der beste MaBstab 
fur den Tauschwert. SolI aber Getreide als ein solcher dienen, so darf 
man nicht die Werte einzelner Jahre, sondern man muB den Durchschnitt 
mehrerer aufeinanderfolgender Jahre zugrunde legen, weil die Produktion 
des einzelnen Jahres von der Witterung desselben zu sehr abhangig ist. 

Als MaBstab ffir den Tauschwert der Guter ist in der national
okonomischen Literatur ferner die AI' be i t in Vorschlag gebracht. Da 
<liese die ursprungliche Quelle aller wirtschaftlichen Werte gebildet hat, 
so muB auch der Wert der Dinge am richtigsten durch die Menge von 
Arbeit, welche in ihnen enthalten ist, angegeben werden. Dabei kann 
entweder diejenige Arbeit zugrunde gelegt werden, welche auf die Er
zeugung des betreffenden Gutes gerichtet ist, oder diejenige Arbeits
menge, welche mit dem betreffenden Gute erkauft werden kann. Die 
erste Auffassung vertritt Ricardo 1), die zweite A. Smith 2). In 
heiden Fallen ist die Arbeit aber keine feste GroBe. Die Opfer, welche 

1) Grundgesetze der VoIkswirtschaft und Besteuerung, Uberschrift der 
~rsten Abteilung: "Der Wert eines Gutes oder die Menge eines anderen Gutes, 
gegen welches man dasselbe vertauscht, richtet sich nach der verhaltnismii.13igen 
Menge Arbeit, welche .zu seiner Hervorbringung erforderlich ist und nicht nach der 
groJleren oder geringeren Vergiitung, welche fur diese Arbeit gegeben wurde." 

B) Quellen des VoIkswohlstandes, 1. Buch, 5. Kap.: "Der Wert einer Ware 
ist fUr den Besitzer, der sie nicht selbst benutzen oder verzehren, sondern sie gegen 
andere Ware vertauschen will, gleich der Menge Arbeit, die sie ihn in den Stand 
setztzu !taufen oder ihm zur Verfugung stellt. Daher ist Arbeit der wirkliche 
MaJlstab fUr die Tauschwerte aHer Waren." 
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in der Arbeit liegen, sind, bei der verschiedenen Veranlagung der Men
schert, nicht gleich; die Wirkungen der Arbeit sind je nach den natur
lichen Bedingungen, welche den Erfolg der Arbeit beeinflussen, ver
schieden. Unter allen Umstanden aber haben die ArbeitslOhne fur jede 
praktische Behandlung des vorliegenden Gegenstandes Bedeutung. Sic 
stehen zu den Lebensmittelpreisen in einem gewissen Verhaltnis; ihre 
Angabe kann daher, wie diese, auch zu einer Erkliirung der Verande
rungen der Holzpreise beitragen 1). 

Bei der Bearbeitung von Aufgaben der forstlichen Statik, die sich 
auf lange Zeitraume erstrecken, kann man die Veranderungen im Tausch
wert des Holzes nicht unberiicksichtigt lassen. Insbesondere ist dies 
bei der Beurteilung der Hiebsreife oder der Bestimmung der Umtriebszeit 
der Fall. Diesen Veranderungen wird aber bei der Bestimmung des 
ZinsfuBes Rechnung getragen. Die Vermutung, daB der Tauschwert 
des Holzes steigen werde, gibt AnlaB, daB man einen niedrigen ZinsfuB. 
anwendet; die Vermutung, daB er sinken werde, wurde die Wahl eines 
hohen ZinsfuBes zur Folge haben. In beiden Fallen ist eine andere als 
ungefahre Schatzung fUr praktische Arbeiten nicht anwendbar. Mit 
Rucksicht hierauf darf es in der Regel fUr die Aufgaben der forstlichen 
Statik als genugend erachtet werden,die Wcrte des Holzes nach 
de m MaBsta b des Metallgeldes auszudruckell. 

2. Das VerhiUtnis von Gebrauchs- und Tauschwert. 
Da es die Forstwirtschaft, wie jede Wirtschaft, mit Gebrauchs

undTauschwert.zu tun hat und die eineWertart unter Umstanden durch 
die andere ersetzt oder erganzt werden muB, so ist es von Wichtigkeit, 
uberdas Verhaltnis beider ein zutreffendes Urteil zu erhalten. Von 
manchen Vertretern der Wirtschaftslehre ist die Ansicht ausgesprochen, 
daB Gebrauchs- und Tauschwerte ganz verschledene Begriffe seien, die 
wenig miteinander gemein hatten. Es ist keinezufallige Erscheinung, 
daB diejenigen NationalOkonomen, welche das gemeinwirtschaftliche 
Prinzip vertreten und den Gegensatz desselben zur privaten Wirtschitfts
fiihrung stark betonen, auf die Unterschiede zwischen Gebrauchs- und 
Tauschwert mit Nachdruck hinweisen. Am entschiedensten ist dies 
von K. Marx geschehen, der in seiner bekannten Schrift ("Das Kapital") 
Gebrauchs- und Tauschwert in Gegensatz stellt. Helferich und 
Schaeffle 2) lassen in ihrer Kritik der Bodenreinertragslehre die Ansicht 
durchblicken, daB diese auf dem schwanken Grunde des Tauschwertes 
aufgebaut sei, wahrend die Wirtschaftspolitik die reichlichste Versorgung 
der Gesellschaft mit Gebrauchswertcn zur Aufgabe habe. Unter den 

• 1) In den Nachweisungen der Holzpreise, welche sich auf lange Zeit erstrecken. 
werden deshalb auch die Marktpreise des Roggens und die Tagelohnsatze angegeben. 
VgI. v. Hagen- Donner, Forstliche Verhaltllisse PreuBens, Tabelle Sb, 9a, 9b. 

2) Vgl. die Eillleitung, S. 10. 
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neueren forstlichen Schriftstellern hebt Borggreve 1) in der Begriindung 
seines forstlichen Glaubensbekenntnisses den Unterschied zwischen 
Gebrauchs- und Tauschwert bestimmt hervor. "Die forstliche Pro
duktion hat die Aufgabe, das Areal, welches fur eine intensivere und der 
Regel nach eintraglichere Wirtschaftsform nach verstandigem Arbitrium 
wenigstens bei der zeitlichen Lage der Verhaltnisse dauernd nicht ge
eignet ist, dauernd in der Erzeugung moglichst hoher forstlicher Ge
brauchswerte - also nicht Tauschwerte; sie entziehen sich beim forst
lichen Betriebe der Regel nach jeder verstandigen Spekulation - zu 
erhalten. " 

Zur Begrundung der Unterschiede beider Wertarten ist hervor
zuheben, daB der Preis der wirtschaftlichen Guter von den Kosten der 
Hervorbringung abhangig ist, wahrend diese auf den Gebrauchswert 
ohne EinfluB sind. Aus der Verschiedenheit der Produktionsbedingungen 
ergibt sich, daB die Preise der Wirtschaftsgiiter fortwahrend Schwan
kungen unterworfen sind, wahrend die Gebrauchswerte, sofern nicht 
neue Eigenschaften an ihnen entdeckt werden, der Natur der Sache 
nach ein gleichblejbendes Verhalten zeigen. Aus den Schwankungen iIi 
den Tauschwerten ergibt sich die weitere Folge, daB die zeitweiligen 
Preise eines Gutes keine Gewahr ffir seinen dauernden Wert darbieten. 
Am sichtlichsten tritt der Gegensatz zwischen Gebrauchs- und Tausch
wert bei solchen Gutern hervor, die einen hohen Gebrauchswert be
sitzen und fur die Wirtschaft dadurch grundlegende Bedeutung haben, 
denenaber Tauschwert uberhaupt nicht zukommt. Manche dieser 
Guter gestatten gar keine Besitznahme, wie Luft und Licht, manche 
klima.tischen Verhaltnisse, Anlagen und Einrichtungen, die einem Lande 
durch die Natur gegeben sind; andere, wie insbesondere das Wasser, 
sind in solcher Menge vorhanden, daB sie der Wertschatzung tiberhaupt 
nicht unterworfen werden. Auch das Holz hat zeitweise zu dieser Art 
von Wirtschaftsgiitern gebOrt. 

Trotz der hervorgehobenen Unterschiede besteht die allgemeine 
Regel, daB Tausch- und Gebrauchswert keinen Gegensatz zu
einander bilden. Der Tauschwert hat im Gegenteil den Gebrauchs
wert zu seiner notwendigen Grundlage. Der Gebrauchswert ist die 
einzige Ursache, daB im Verkehr Tauschwerte gezahlt werden. Sobald 
der 9-ebrauchswert aufhort, schwindet auch der Tauschwert. "Der 
Tauschwert der wirtschaftlichen Guter pflegt auf einer Kombination 
des Gebrauchswertes mit dem Kostenwerte zu beruhen" (Roscher). 
Beim Holze tritt aber der letztere wegen der langen Zeit, die zwischen 
der Begrundung und Emte liegt, und wegen der kostenlosen Entstehung 
der Urwalder zurUck; er ist oft nicht nachweisbar. Um so bestimmter 
tritt der Gebrauchswert in den Vordergrund; er bildet uberall Urs~che 
und MaBstab der Preise. DaB dies wirklich der Fall ist, lehrt jede Holz-

1) Forstreinertragslehre, S. 226. 
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versteigerung. Sobald das Holz eine Starke erreicht, die es zu gewissen 
Verwendungsarten fahig macht, steigen auch die Preise. Ebenso macht 
sich jade teohnische Eigenschaft, die einer Holzart oder einem Sortiment 
eigentiimlich ist, in den Preisen geltend; jede Erfindung, durch welche 
neue Gebrauchswerte hervorgerufen oder vorhandene Gebrauchswerte 
erhOht werden, hat alsbald auch auf den Tauschwert EinfluB. Ais der 
wichtigste Bestimmungsgrund der Holzpreise muB iiberall 
der Gebrauchswert angesehen werden. 

Wenn nach dem Gesagten Gebrauchs- und Tauschwert auch nicht 
im Gegensatz stehen, so empfiehlt es sich doch, beide Wertarten nicht 
nur begrifflich, sondern auch beim praktischen Gebrauch getrennt zu 
halten. Der Gebrauchswert hat unter allen Umstanden eine tiefere 
und allgemeinere Bedeutung fiir die Wirtschaft. Ohne Gebrauchswert 
zu besitzen, kann eine Sache nicht Gegenstand der Wirtschaft sein. 
Vom Tauschwert kann dies nicht behauptet werden. Es haben lange 
Zeit Wirtschaftsbetriebe bestanden, bei denen der Tauschwert iiberhaupt 
keine Anwendung fand. In der Forstwirtschaft ist der Tauschwert iiber
haupt erst spat zur Anwendung gekommen. Die Verwertung der 
Forstprodukte erfolgte meist durch Verteilung unter die Eigentiimer 
und Berechtigten. Erst die neuere Zeit hat in dieser Beziehung griind
liche Anderung eintreten lassen. Der Tauschwert spielt infolge der Aus
bildung des Eigentums, der AblOsung der friiheren Berechtigungen, der 
Ausbildung der Transportmittel und des Handels, der Zunahme des 
Nutzholzbedarfs jetzt auch in der Forstwirtschaft eine weit groBere 
Rolle, als es friiher je der Fall war. 

FUr manche VerhaItnisse ist der Gebrauchswert noch immer von 
vorherrschender Bedeutung; und wo er geniigt, verdient seine An
wendung den Vorzug. Zur Beurteilung des allgemeinen Waldzustandes 
ist ein Nachweis der Gebrauchswerte, wie er durch den AbschluB eines 
Betriebsplans und durch eine allgemeine Revierbeschreibung gegeben 
wird, die beste Grundlage. Holzart, Holzalter, Wuchs und SchluB der 
Beatande, die im Wirtschaftsplane dargestellt werden, enthalten die 
Kennzeichen von Gebrauchswerten. Fiir die forstliche Statik konnen 
diese Faktoren aber keine geniigende Grundlage abgeben. Der Gebrauchs
wert laBt sich nicht so bestimmt ausdriicken, wie es zu Untersuchungen 
der bezeichneten Art notig ist. Das Bestreben, dem Wert bestimmten 
Ausdruck zu geben, fiihrt zu seiner Umwandlung in Tauschwert. 

Die Tauschwerte des Holzes zeigen im Einzelfalle groBe Schwan
kungen nach Zeit und Ort. Sie stellen sich, wenn man sie graphisch, 
durch Kurven, ausdriickt, in der Form von unregelmaBigen Linien dar. 
DaB aber die Holzpreise, wenn man sie zeitlich und raumlich nach Durch
schqittsbetragen ordnet, im groBen viel mehr Ordnung und GesetzmaBig
keit zeigen, als man nach Einzelfallen vermutet, ist eine durch die Sta
tistik erwiesene Tatsache, die auf allen Gebieten der Natur nnd des 
menschlichen Lebens Analogien findet. 
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3. Die Bestimmnngsgriinde des Tanschwertes. 
a) 1m allgemeinen. 
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Bei jedem Kauf und Verkauf liegen zwei Bestimmungsgriinde der 
Preisbildung vor, die einerseits yom Kaufer, andererseits yom Verkaufer 
ausgehen. FUr den Kaufer mu6 die gekaufte Sache mehr Wert besitzen, 
als das Geld, das er dafiir ausgibt. Ohne eine solche Voraussetzung 
hatte der Kauf fiir ihn keinen Zweck. Dieser Wert bildet daher die 
oberste Grenze, bis zu welcher die Preise steigen konpen. Ebenso will 
aber auch der Verkaufer beim Austausch gewinnen. Einen Gewinn 
zu erzielen ist der einzige Zweck, zu dem er die Produktion ausfiihrt. 
Dieser erfolgt aber nur dadurch, da6 die Ware zu einem hoheren Preise 
verkauft wird, als die Erzeugungs- oder Anschaffungskosten betragen. 
Letztere bezeichnen daher den geringsten Preis, zu dem ein Gut verkauft 
werden kann. Zwischen den genannten Grenzen mussen die Preise der 
Wirtschaftsgiiter liegen. 

Es hat nach Vorstehendem den Anschein, als werde der Preis der 
Guter durch zwei voneinander unabhangige Ursachen bestimmt. Tat
sachlich haben sich auch, je nach der Anschauung uber die Ursachen 
der Tauschwerte, zwei verschiedene, einander entgegengesetzte Rich
tungen auf diesem Gebiete der NationalOkonomie ausgebildet: Auf der 
einen Seite werden die Erzeugungskosten als Ursache und Ma6stab der 
Preise hingestellt, auf der anderen die subjektive Schatzung desjenigen, 
der die Guter benutzen will. Unter den Vertretem jener erstgenannten 
Richtung ist Adam Smith 1) der einflu6reichste. Er begriindet seine 
Ansicht uber die Preise in folgenden Worten: ,,1st der Verkaufspreis 
einer Ware weder gro6er noch kleiner als notig ist, um die Rente von 
dem Stuoke Landes, den Lohn fur die Arbeit und den Gewinn fiir das 
Kapital, welche zur Erzeugung, Bereitung und zum Transport der Ware 
an den Markt erfordert werden, in ihren naturlichen Betragen zu decken, 
so wird die Ware zu dem Preis verkauft, welchen man ihren naturlichen 
nennen kann. . . . . Der natiirliche Preis ist gewisserma6en der Mittel
punkt, naoh welohem die Preise aller Waren bestandig gravitieren. 
Mancherlei Zufalligkeiten konnen sie auf eine Zeitlang hoch uber dem
selben halten und wiederum sie unter ihn herabdriicken - bei allen 
Hindernissen aber, die sie von diesem Punkte dauernder Ruhe abwenden, 
ist doch ihr Bestreben bestandig wieder dahin gerichtet." - Eine rein 
subjektive Wertlehre wird in der Gegenwart von Professor Liefmann 2) 
vertreten. In welchem Ma6e dieser die seitherige Lehre der Preis
bildung bekampft, geht aus folgendem Satze hervor: "Die Zurechnungs
lehre, welche behauptet, da6 die Produktionsfaktoren: Boden, Arbeit, 

1) Quellen des Volkswohlstandes, 1. Bueh, 7. Kap. 
2) Ertrag und Einkommen auf der Grurldlage einer rein subjektiven Wertlehre, 

1907, Absehnitt III u. S. 5. 

Martin, Forstl. Statik. 2. Aufl. 7 
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Kapital als Ko~ten mit bestimmten Werten in die Produktion eingehen 
und ihnen daher vom Ertrag ein Wertanteil zugerechnet werden muB, 
und die Proportionalitatstheorie, welche behauptet, daB der Ertrag 
in demselben Verhaltnis auf die einzelnen Produktionsfaktoren zuriick
zufiihren sei, in dem dieselben bei der Produktion verwendet werden, 
sind m. E. die groBten und folgenschwersten Irrtiimer, welche die national
okonomische Wissenschaft bisher aufweist." Weiter wird ausgefiihrt, 
daB die Kosten der Erzeugung weder den Wert noch den Preis eines 
Gutes bestimmen. Vielmehr verhalte es sich umgekehrt: Der Wert, 
der den Wirtschaftsgiitem beigelegt werde, sei bestimmend ffir die Hohe 
der Kosten, welche ffir ihre Herstellung aufgewendet werden. "Der 
Preis der Kostengiiter wird ausschlieBlich durch die Wertschatzung der 
GenuBgiiter seitens der Konsumenten bestimmt." 

Ware die Bekampfung einer objektiven, auf die Produktionskosten 
gegriindeten Wertlehre in der angegebenen Scharfe richtig, so wiirde 
die bestehende Theorie der Waldwertrechnung und forstlichen Statik 
eines ihrer wesentlichsten Fundamente beraubt; beide waren ihrem 
Inhalt und Ziele nach hinfallig 1). Aber dies wird nicht der Fall sein. 
Wohl kann man - wie es nachstehend, unter b, beziiglich des Haupt
produkts der Forstwirtschaft geschieht - sehr triftige Griinde gegen 
eine allgemeine und unmittelbare Anwendung der Theorie der Kosten
werte geltend machen; es lassen sich leicht Beispiele aus allen Wirt
schaftszweigen anfiihren, die beweisen, daB die Preise von den Er
zeugungskosten in hohem Grade abweichen. Gleichwohl miissen die 
objektiven, durch die Wirkung der Produktionsfaktoren (.Arbeit, Boden, 
Kapital) bestimmten Grundlagen der Tauschwerte aufrecht erhalten 
werden. Das Verhaltnis der Kausalitiit zwischen Preis und Kosten 
ist verschiedener Auffassung fiihig und kann in der vorliegenden Richtung 
als Beweismittel nicht ohne Einschrankung verwendet werden. 1m 
wirtschaftlichen Leben "tehen bekanntlich viele Dinge wechselseitig im 
Verhaltnis von. Ursache und Folge. GewiB sind hohe Preise der Wirt
schaftsgiiter die Ursache, daB hohe Aufwendungen ffir ihre Herstellung 
gemacht werden. Niemand wird dies bezweifeln. In der Forstwirtschaft, 
namentlich der Privaten, ist der EinfluB der Holzpreise auf den Holzanbau 
iiberall nachweisbar. Trotzdem behiilt die Lehre von A. Smith iiber 
die Abhiingigkeit der Preise von den Produktionskosten ihre Bedeutung. 
Sie findet im wirklichen Leben iiberall Bestatigung. Die scheinbare 
Unabhangigkeit der den Preis bestimmenden Personen und die Gegen
seitigkeit ihrer lnteressen andert hieran nichts. Bei einer naheren 
Untersuchung ergibt sich, daB zwischen den beiden oben angefiihrten 
Bestimmungsgriinden doch gegenseitige Beziehungen bestehen. Die 

1) Welchen Einflull Liefmanns Wertlehre auf die Anschauungen der Ver
treter der forstlichen Statik auszuiiben vermag, kann aus der letzten Schrift von 
Glailer, "Beitrage zur Waldwertrechnung und forstl. Statik", S. 3f. ersehen 
werden. 
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Kaufer oder Verbraucher sind, bewuBt oder unbewuBt, genotigt, bei 
der Beurteilung des Wertes der Guter auf die Erzeugungskosten Ruck
sicht zu nehmen und sie der Schatzung des Gebrauchswertes, die sie 
beim Kaufe vornehmen, zugrunde zu legen. Geschieht dies nicht, so 
ist ihre Nachfrage unwirksam. Als der allgemeinste Bestimmungsgrund 
der Preise mussen deshalb, trotz der subjektiven Wertlehre Liefmanns, 
die Produktionskosten angesehen werden. Tatsachlich wird diese Lehre 
auch im praktischen Leben uberall anerkannt. Von allen produzierenden 
Volksklassen, von Landwirten, Handwerkern, Fabrikanten, in groBen 
und kleinen Betrieben, wird von der Lehre, daB in den Preisen der Sach
giiter dem Erzeuger oder Verkaufer alle Produktionskosten vergiitet 
werden mussen, praktische Anwendung gemacht. Sie ist eine Grund
bedingung fur die Nachhaltigkeit der Produktion. So verschieden nun 
deren Kosten auch sind, so lassen sie sich doch auf gemeinsame Elemente 
zuriickfiihren. Sie bestehen in der Summe der ArbeitslOhne, welche auf 
die Erzeugung verwendet sind; sodann in dem vollen Wert der ver
brauchten Stoffe; in dem Zins und der Abnutzung der Werkzeuge und 
anderer zur Produktion verwandter fester Kapitalien; endlich in der 
Rente des Bodens. 

Die Kosten der Erzeugung bezeichnen, wie sie auch berechnet 
werden mogen, den unteren Grenzwert des Preises. In der Regel muB 
derselbe Mher sein; sonst wiirde aIle Produktion, da sie fur den Produ
zenten keinen Zweck batte, aufhoren. 1m allgemeinen kann hiernach 
die Regel aufgestellt werden, daB die Preise gleich sind den Produktions
kosten plus einem Gewinn, der den Produzenten zur Berstellung der 
betreffenden Guter veranlaBt. 1st dieser Gewinn ein den VerhaItnissen 
entsprechender, so kann der Preis als ein normaler, mittlerer bezeichnet 
werden. In den Einzelfallen treten nun aber von diesem mittleren 
Freise mehr oder weniger starke Abweichungen 1) hervor, die duroa 
das VerhaItnis von Angebot und Nachfrage veranlaBt werden. Die 
hiernach sich ergebenden Preise werden Marktpreise genannt und 
sind je nach Zeit und Ort Veranderungen ausgesetzt. Der Grad, in 
welchem diese wirklichen Preise von den normalen abweichen, ist 
nach der Natur der betreffenden Wirtschaftsgiiter verschieden. Es gibt 
Guter, die in beliebiger Menge erzeugt werden konnen. Hierher gehoren 
die meisten Erzeugnisse des GewerbfleiBes. Bei ihnen suchen sich die 
Preise und Produktionskosten unmittelbar ins Gleichgewicht zu setzen. 

1) "Die Regel, daB Giiter von gleichen Produktionskosten auoh gleichen 
Tausohwert hahen, gilt natiirIioh nur insofem, als eine beliebige OObertragung 
der Produktionsfaktoren aus einem Zweige der Produktion in den andem moglioh 
ist. Wo diese wahrhaft freie Konkurrenz nicht besteht, da Mngt der Preis lediglich 
ab von der GroBe des Ausgebots vergIichen mit dem Bediirfnis und der Zahlungs
fahigkeit derKiiufer und kann daher bald hooh iiber die Produktionskosten empor
steigen (Monopolpreise), bald tief unter dieselben herabsinken (Schleuderpreise)" 
(Roscher a. a. 0.). 

7'" 
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1m starksten Gegensatz zu diesen Wirtschaftsgiitern stehen solche, welche 
uberhaupt nicht erzeugt werden konnen, wie z. B. seltene Tiere, Kunst
gegenstande, Altertumer. Ihre Preise sind ausschlieBlich von der Nach
frage abhangig und konnen jede Hohe erreichen. In der Landwirtschaft 
ist die Moglichkeit, die Produktion zu erweitern, weit beschrankter als 
im GewerbfleiB. Und innerhalb der durch die GroBe der Bodenflache 
gegebenen Schranken kann menschlicher FleiB nur auf die durchschnitt
Hche Menge der Erzeugnisse einwirken, wahrend das Wachstum der 
einzelnen Jahre von den WitterungsverhaItnissen abhangig ist. Daher 
mussen die Preise der landwirtschaftlichen Erzeugnisse von Jahr zu Jahr 
weit groBere Unterschiede zeigen, als die der in beHebiger Menge herstell
baren Industrieprodukte. Endlich gibt es auch wirtschaftliche Guter, 
auf deren Erzeugung, da sie an besondere, in beschranktem MaBe vor
liegende Bedingungen geknupft ist (wie z. B. Mineralien, Fische usw.), 
menschlicher FleiB weit weniger einwirken kann, als beim Getreide. 
Hier mussen die Preise auch starkeren Schwankungen unterliegen. 

1m allgemeinen besteht hinsichtlich der wichtigsten Lebensbedurf
nisse die Regel, daB, je hOher die wirtschaftliche Kultur entwickelt ist, 
um so teuerer verhaltnismaBig solche Guter werden, bei deren Hervor
bringung der Boden und die mit ihm verbundenen Naturkrafte in be
sonderem Grade wirksam sind, um so billiger dagegen solche, bei denen 
Arbeit und Kapital die Hauptrolle spielen 1). Diese Regel findet auch 
Anwendung bei 

b) dem Hauptprodukt der Forstwirtschaft. 

Vom Standpunkt der Theorie gilt auch fUr die Forstwirtschaft 
die allgemeine Regel, daB die Preise ihrer Erzeugnisse den Produktions
kosten entsprechen und in diesen ihre unterste Grenze finden sollen. 
Indessen hat die Forstwirtschaft gewisse Eigentumlichkeiten, die es 
verhindern, daB jene Regel unmittelbar, in strenger, zahlenmaBiger 
Fassung, auf sie ubertragen werden kann. Sie haben einmal in dem 
Umstand ihren Grund, daB in der Forstwirtschaft die Naturkrafte in 
starkerem MaBe wirksam sind, als in den meisten anderen Wirtschafts
zweigen; sodann in der langen Dauer, welche zwischen der Erzeugung 
und der Ernte des Holzes liegt. In bezug auf die Holzpreise ergeben 
sich dadurch die nachfolgenden Eigentumlichkeiten: 

Erstens lehrt ein Blick auf die geschichtliche Entwicklung der 
Forstwirtschaft, daB der Wald zunachst lediglich durch die Wirkung 
der Natur entstanden ist. Auf Naturgaben finden die RegeIn der aIlge
meinen Wirtschaftslehre uber den Preis keine Anwendung. Die Wal
dungen, welche Deutschland bedeckten, bildeten bei Ansiedelungen oft 
ein Hindernis und muBten, damit die wichtigsten Aufgaben der Kultur 
erreicht werden konnten, moglichst vollstandig beseitigt werden. Das 

1) Roscher, Grundlagen, § 130. 
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Holz hatte unter solchen Verhaltnissen keinen Wert. Wenn auch dieser 
primitive Zustand in Deutschland mehr und mehr geschwunden und 
der okonomische Charakter des Waldes mehr und mehr in den V order
grund getreten ist, so ragen doch noch immer Reste jenes friiheren, im 
In- und Auslande vorliegenden Verhaltnisses in die wirtschaftlichen 
Zustande der Gegenwart hinein. 

Zweitens bestatigen aIle Ergebnisse der Statistik, daB wahrend 
der langen Dauer, die das Holz zu seiner Reife gebraucht, auBere wirt
schaftliche Verhaltnisse mancher Art eintreten, welche die Preise ganz 
unabhangig von den Produktionskosten beeinflussen. Manche Holzer 
konnen Preise erreichen, die lediglich durch ihr Seltenerwerden ver
ursacht sind 1). Die allgemeine Entwicklung der wirtschaftlichen Kultur, 
die Fortschritte der Technik, die Ausnutzung der Naturkrafte durch 
Maschinen, die Verbesserung der Transportmittel uben auf die Preise der 
forstlichen Erzeugnisse groBen EinfluB aus, der auch dann wirksam ist, 
wenn von seiten der Forstwirte und Waldeigentumer nichts geschieht, um 
sich jene Errungenschaften der Technik in besonderem MaBe nutzbar 
zu machen. Meist sind die Fortschritte, welche auf dem allgemeinen 
Gebiete der Volkswirtschaft und Technik gemacht werden, fur die Forst
wirtschaft giinstig. In der neueren Zeit waren die Ausdehnung des Berg
baues, die Erfindung der Zellulose, die Fortschritte auf dem Gebiete der 
Veredelung des Holzes von EinfluB auf die Preise mancher Holzer. Der 
Bergbau hat das schwachere Kiefernholz, die Herstellung der ZelIulose 
hat das Fichten- und Aspenholz im Preise gehoben; jede Verbesserung 
auf dem Gebiete der Impragnierung tragt dazu bei, Buchenholz wert
voller zu machen. Unter Umstanden konnen durch Kulturfortschritte 
aber auch nachteilige Wirkungen auf die Preise des Holzes herbeigefuhrt 
werden. So hat die Steigerung der Kohlenforderung auf die Verwendung 
der Buche einen ungunstigen EinfluB ausgeubt. Ebenso sind durch 
die Konkurrenz des Eisens die Preise mancher N utzholzer hinter dem 
Stand, den sie ohne diese Konkurrenz erreicht haben wiirden, zuriick
geblieben. 

Als Folge der langen Dauer seiner Erzeugung ist drittens hervor
zuheben, daB die Konjunkturen des Marktes beim Holze anders aus
genutzt werden konnen und mussen, als es bei den meisten anderen 

1) Schon Ricardo hob diesen EinfluB der Seltenheit auf den Tauschwert 
bestimmt hervor, indem er (Grundgesetze der Volkswirtschaft, 1. Hauptstiick) 
ausfiihrte: "Die Giiter leiten, wenn sie Nutzbarkeit besitzen, ihren Tauschwert 
von zwei Quellen ab, namlich von ihrer Seltenheit und von der Menge von Arbeit, 
die erforderlich wird, um sie zu erlangen. Es gibt Giiter, deren Tauschwert einzig 
und allein durch ihre Seltenheit bestimmt wird. Keinerlei Arbeit kann ihre Anzahl 
vergroBern und deshalb vermag ihr Tauschwert nicht durch gesteigertes Angebot 
verringert zu werden. 1hr Tauschwert ist von der urspriinglich zu ihrer Hervor
bringung notwendigen Arbeit ganz und gar unabhangig und wechselt bloB mit dem 
Wechsel im Wohlstande und in der Neigung derjenigen, welche sie zu besitzen 
wiinschen. " 
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Giitern geschieht. Bei den Dingen, die schnell erzeugt werden, vermag 
sich die Produktion der Konsumtion anzupassen. "Die Konsumtion 
ist die Mutter der Produktion" (Pfeil). Es entstehen wohl trberproduk
tionen und Absatzkrisen; aber solche werden, wenn sie auch storend 
sind, doch friiher oder spater iiberwunden. Beim Holze liegen die Ver
haltnisse anders als bei den meisten Produkten des gewerblichen Lebens. 
WohllaBt sich dem zunehmenden Bedarf durch Vermehrung des Ein
schlags besser entsprechen, als es in anderen Zweigen der Bodenkultur 
moglich ist. Aber durch vermehrte Erzeugung den wirtschaftlichen 
Bediirfnissen Rechnung zu tragen, ist in der Forstwirtschaft mit be
sonderen Schwierigkeiten verbunden. Eine Zunahme des Bedarfs una 
der Preise gibt zwar auch einen Ansporn zur Vermehrung des Anbaus. 
Allein diese Wirkungen erfolgen doch so allmahlich, daB unmittelbare 
Beziehungen zwischen Verbrauch und Erzeugung nicht nachgewiesen 
werden konnen. 

Trotzdem aus den vorstehend angegebenen Ursachen die Preise 
der Waldprodukte zeitlich und ortlich weit groBere Unterschiede zeigen, 
als die der meisten anderen Wirtschaftsgiiter, insbesondere des Haupt
produkts der Landwirtschaft, so gilt doch auch fiir sie das allgemeine 
okonomische Gesetz, daB sie, wenn sie nach den RegeIn der Statistik 
behandelt und dargestellt werden, weit mehr Ordnung und RegelmaBig
keit erkennen lassen, als man bei einer oberflachlichen Betrachtung der 
EinzeIfalle vermutet 1). 

4. Ermittelung nnd Darstellung der Preise. 
Eine gute Darstellung der Preise ist eine der wichtigsten Aufgaben 

der forstlichen Statistik. Aus den Preisen konnen bestimmte Folge
rungen fiir manche technische MaBnahmen (Durchforstung, Lichtung) 
gezogen werden; auch fiir manche Aufgaben der Forstpolitik (Zoll
sohutz, Beforderung) konnen sie Bedeutung gewinnen. Die Preise sind 
nach Sortimenten zu ordnen, zum Alter und Standort in Beziehung zu 
setzen und nach ihren zeitlichen und ortlichen Veranderungen zu unter
suchen. 

1) ,,1m ganzen werden die Preise mit dem Steigen der volkswirtschaftlichen 
Kultur immer regelmaBiger. Kulturfortschritte haben schon insofern das Be
streben, die Preiskiimpfer einander zu nahern, als sie die Produktionskosten regel
mii.Big vermindern, die Zahlungsfahigkeit der Kaufer steigern. Die allgemeinere 
Arbeitsteilung macht jeden einzelnen verkehrsbediirftiger und verkehrsgewohnter; 
es hort also der Tausch immer mehr auf, eine Sache des Zufalls zu sein. Die besseren 
Kommunikationsanstalten machen es in jeder Beziehung leichter, daB Ausgebot 
und Nachfrage einander begegnen. Mit dem Fortschreiten der allgemeinen Bildung 
wird auch die Warenkenntnis allgemeiner. . .. So werden Betrugs- und Irrtums
preise immer seltener, wozu auch die genaueren Bestimmungen iiber Gewicht 
und MaB beitragen. Die wachsende Bevolkerung macht in jedem Verkehrszweige 
die Konkurrenz lebhafter .... Ganz besonders fiibrt das Aufkommen eigener Kauf
leute mehr GleichmaBigkeit der Preise herbei usw." (Roscher, Grundlagen, § 115). 
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a) Nach Sortimenten. 

Die Sortimente bilden die Einheit, auf welche alle Wertnachweise 
bezogen werden. Eine nach Sortimenten geordnete Preisberechnung 
wird in geregelten Forstverwaltungen jahrlich nach den Abschlussen der 
Versteigerungsprotokolle und anderer Verkaufsurkunden vorgenommen 1). 

Die nach den Durchschnittsergebnissen eines oder mehrerer Jahre fest
zustellenden Preise werden bei der Geschaftsfuhrung angewandt; sie 
bilden die Taxen, die nicht nur beim Verkaufe, sondern auch bei den 
Aufgaben der Waldwertrechnung und forstlichen Statik zugrunde gelegt 
werden. Hauptsachlich haben diejenigen Sortimente, welche fur die 
Betriebsfuhrung ausschlaggebend sind, Bedeutung. Hierher gehort ins
besondere das in Stammen ausgehaltene Nutzholz, beim Nadelholz die 
langen Nutzholzstamme, beim Laubholz die astreinen unteren Ab
schnitte. Durch das Preisverhaltnis der verschiedenen Sortimente kann 
haufig del' Umtriebszeit eine gute Begriindung gegeben werden. Urn 
richtige Resultate auf dem vorliegenden Gebiete zu erhalten, ist es aber 
erforderlich, daB die Sortimente der Holzer nach richtigen Grundsatzen, 
entsprechend ihren Dimensionen und technischen Eigenschaften, gebildet 
sind. Wenn dies nicht geschieht, sondern Holzer von verschiedenen 
Dimensionen und verschiedener Gebrauchsfahigkeit in die gleichen Tax
klassen vereinigt werden, konnen die Ergebnisse del' Preisstatistik weder 
fur die geschaftlichen Zwecke, zu denen sie aufgestellt werden, noch zu 
Arbeiten forststatischer N atur benutzt werden. 

b) Nach Alter und Standort. 

FUr die meisten Aufgaben der forstlichen Statik ist es von Wichtig
keit, daB die Tauschwerte zum Alter in Beziehung gesetzt werden. 
Insbesondere ist dies notig, urn den Wertzuwachs zu berechnen, del' sich 
beirn Vbergang von einer zur andern Altersstufe ergibt. Del' Verlauf 
des Wertzuwachses ist stets einer del' wichtigsten Bestimmungsgriinde 
fur die Hohe der Umtriebszeit. Auch zur Begriindung mancher Hiebe, 
durch welche del' stehende Bestand in seinem Wert gefordert werden 
soll, muB auf den Wertzuwachs eingegangen werden 2). Die Einneit, 

1) Die vollstandigsten Nachweise iiber die Durchschnittspreise in den Staats
waldungen werden aus Bayern (Mitteilungen der Staatsforstverwaltung XVI. Uber
sicht B und 0) und Baden (Statistische Nachweisungen II, 8) jahrlich veroffentlicht. 
In PreuBen (Amtl. Mitteilungen, Tab. 9) beschranken sich die betreffenden An
gaben beim Laubholz auf Stamme III. u. IV. - beim Nadelholz auf Stamme II. 
u. III. Klasse; in Wiirttemberg (Statist. Mitteilungen, Tab. IV) werden die Stamm
klassen der Holzarten zusammengefaBt. In Sachsen werden die Durchschnitts
preise aller Nadelholzsortimente fiir die abgelaufenen Jahrzehnte im Thar. forst!. 
Jahrb. (42. Band von Flemming - 51. Band von Pursche - 62. Band von 
K a B n e r) mitgeteilt. 

2) FUr die PreuBischen Staatsforsten wird der Preis des Durchschnitts. 
festmeters der verwerteten Holzmasse (einschlieBlich und ausschlieBlich der 
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welche der Berechnung des Wertzuwachses zugrunde gelegt wird, ist 
das Durchschnittsfestmeter des stehenden Bestandes. Dasselbe ist 
aus verschiedenen Sortimenten zusammengesetzt; es besteht aus dem 
Holz des Schaftes und der Krone, aus Derbholz und Reisholz. Haufig 
kann jedoch auch hier die. Beschrankung der zahlenmaBigen Rechnung 
auf das Derbholz oder auf das wichtigste Sortiment, das in der Regel 
das als Stamm auszuhaltende Nutzholz des Schaftes ist, genfigen. 

Die Ermittelung des Wertzuwachses wird, da ein Einschlag ganzer 
Bestande meist nicht tunlich ist, an Modellstammen vorgenommen, 
die zu diesem Zwecke ffir die verschiedenen Stammklassen der Bestande 
in gleicher oder ahnlicher Weise ausgewahlt werden, wie dies auch zur 
Massenermittelung geschieht. Die Bildung verschiedener Starkeklassen 
ist dabei in der Regel erforderlich, weil die Unterschiede derselben beziig
lich ihrer Gebrauchsfahigkeit hervortreten mfissen. Trotzdem sich die 
Werte der einzelnen Sortimente von einer zur andern Klasse sprung
weise andern, so tragt doch die Wertzunahme der Bestande einen stetigen 
Charakter, der in den alImahlich sich verandernden Prozentsatzen der 
Stammklassen, welche das Durchschnittsfestmeter zusammensetzen, 
rechnungsmaBig Ausdruck findet 1). 

Da Lange und Starke der Stamme, die cet. par. den Gebrauchs
wert bestimmen, nach der Giite des Standorts verschieden sind, so 
miissen aIle Nachweise des Wertes nach den Standortsklassen geordnet 
werden. Holz auf hoheren Standortsklassen hat bei gleichem Alter 
groBeren Wert als solches auf geringeren; die Unterschiede zwischen zwei 
Altersstufen sind auf den besseren BOden groBer als auf den schlechteren. 
Holzer von besonders starken Dimensionen konnen fiberhaupt nur auf 
guten Bonitateh erzeugt werden. 

Soll endlich auch der EinfluB der Wuchsbedingungen, insoweit 
sie die Bestandesbildung betreffen, auf den Wert des Holzes zum Aus
druck gebracht werden, so muB die Trennung der Bestande auch naeh 

Werbungskosten) in den .Amtl. Mitteilungen, Tab. 8b nachgewiesen. Ebenso in 
Bayern, Mitteilungen der Staatsforstverwaltung, Abschnitt XVI, getrennt fiir Laub
und Nadelholz, fiir die einzelnen Regierungsbezirke und fiir den ganzen Staat. Die 
badische Statistik (Statist. Nachw. IT, 10) gibt den Preis des Durohsohnitts
festmeters des Nutzholz-, Brennholz- und Gesamt-Einsohlags an; die wiirttem
bergische (Statist. Mitteil. Tab. VIIT) bezieht sich auf den Gesamteinschlag an 
Derbholz. 

1) In PreuBen sind duroh Verfiigung yom 9. Mai 1912 (Ministerialblatt 
1912, S. 218) in geeigneten Revieren fortlaufend jahrliche Erhebungen iiber die in 
verschiedenen Altern der wichtigsten Holzarten auf den meistvertretenen Stand
ortskIassen erzielten Derbholzsortimente und Geldwert angeordnet. Die Ergebnisse 
Bollen dazu dienen, fiir Bemessung des Umtriebs und fiir Waldwertberechnungen 
Unterlagen zu gewahren. Die Geldpreise sind fur geeignete Bestiinde nach den 
Schlagergebnissen je Festmeter Derbholz abziiglich der in den Holztaxen einbe
griffenen Werbungskosten zu bereohnen. Die Preise sind in Beziehung zu setzen 
zum Durohmesser des Mittelstamme3, so daB aus den Ergebnissen Naohweise fiber 
die mit der Starke und dem Alter erfolgende Wertzunahme hervorgehen werden. 
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MaBgabe der verschiedenen Durchforstungs- und Lichtgrade erfolgen. 
Auf die Qualitat hat stets der Wachsraum, den die Stamme wahrend 
ihrer verschiedenen Altersstufen gehabt haben, EinfluB. Der weite 
Wachsraum beschleunigt die Ausbildung der Starke der Stamme, erhalt 
aber die Aste langer am Leben; der enge Wachsraum hat die entgegen
gesetzte Wirkung auf die Stammbildung. Holz der besten Beschaffenheit 
wird durch Erhaltung des Schlusses in der Jugend und spatere allmahliche 
Erweiterung des Wachsraums erzeugt. Eine Trennung der Werlnach
weise nach Durchforstungs- und Lichtungsgraden ist insbesondere bei 
den Arbeiten des forstlichen Versuchswesens erforderlich, die auch fur 
die forsWche Statik die Unterlagen abgeben 1). 

c) Zeitliche Veranderungen der Holzpreise. 

Zur Nachweisung der zeitlichen Veranderungen in dem Tausch
wert des Holzes dient eine Preisstatistik, welche sich auf eine langere 
Vergangenheit erstreckt. Fur die direkten Aufgaben der Betriebs
regelung ist ein solcher Nachweis in der Regel nicht erforderlich, da 
zum Nachweis der Umtriebszeit und anderer Aufgaben der forstlichen 
Statik nur die Preise der Gegenwarl oder nachstvorangegangenen 
Perioden zugrunde gelegt werden. Dagegen gewahrt der Nachweis der 
Preisveranderungen doch allgemeines Interesse, sowohl in wissenschaft
licher als auch in praktischer Beziehung. Manche MaBnahmen der 
Forstverwaltung und Politik konnen durch den Nachweis der Zunahme 
des Holzwerles eine Begrundung erhalten. Fur die forstliche Statik 
kann die zeitliche Veranderung der Tauschwerte des Holzes zur Be
grundung des ZinsfuBes verwendet werden. Aus den Resultaten, die 
eine geschichtliche Betrachtung der Holzpreise erkennen lassen, ergibt 
sich, daB die Forstprodukte mit dem Fortschreiten der Kultur an Wert 
zugenommen haben 2). Diese Zunahme ist jedoch keine stetige; sie 

1) In der sachsischen Versuchsanstalt sind dahingehende Arbeiten eingeleitet. 
Vgl. Borgmann, Thar. forstl. Jahrb. 1915, S. 232. 

2) Fiir die PreuBischen Staatsforsten haben - vgl. v. Hagen- Donner, 
Forstl. Verh. Pr., Tab. 9a - die Durchschnittspreise aus den Holztaxen samtlicher 
Oberforstereien betragen fiir 

1 fm Eichen-Nutz- 1 fm Nadelholz-Nutz- 1 rm Buchen- 1 rm Nadel
holz in Stammen v. holz in Stammen v. Scheit holz-Scheit 

0,5--1 fm 0,5--1 fm 
im Jahre 1837 10,40 6,68 2,70 1,74 M. 
" ,,1881 20,84 12,32 5,42 3,63 " 

Zunahme 105 95 102 109 % 
fiir 1 Jahr 2,4 2,2 2,3 2,5 % 

Nach den Mitteilungen der Forsteinrichtungsanstalt (Thar. forstl. Jahrb., 
47. Band) hat fUr den Durchschnitt alIer Sachsischen Staatsforsten betragen: 

in der zehnjahrigen Periode von 
1817/261827/361837/461847/531854/631864/731874/831884/931894/19031904/13 
die Einnahme fiir 1 fm Derbholz 

5,93 6,65 7,78 8,45 10,30 1l,49 13,28 13,80 15,71 17,88 
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ist auch fiir verschiedene Sortimente keine gleichmaBige; sie tritt am 
starksten hervor bei den Sortimenten, welche durch die Abnutzung der 
Urwaldungen seltener geworden sind und fur die am wenigsten Ersatz
mittel in anderen Stoffen vorliegen. 

d) Ortliche Verschiedenheiten der Holzpreise. 

Fiir die leitenden BehOrden gewahrt der statistische Nachweis der 
Preisunterschiede, welche sich in ortlicher Hinsicht ergeben, am meisten 
Interesse. Aus ihnen geht der groBe Einflu6 hervor, den die Entfernung 
des Waldes von den Verbrauchsorten auf die Reinertrage ausubt. Da das 
Holz im Verhaltnis zu seinem Wert ein hohes Gewicht besitzt' und die 
Waldungen meist entlegene Standorte einnehmen, so mussen sich die 
Transportkosten in der Forstwirtschaft in besonderem Grade geltend 
machen. Die ortlichen Unterschiede in den Preisen von Holzern gleicher 
Beschaffenheit beruhen in erster Lille auf der Lage des Waldes zu den 
GroBstadten und Industriegebieten. Da die schwacheren Sortimente 
im Verhaltnis zu ihrem Wert durch die Transportkosten im hoheren 
MaBe belastet werden als starkere und bessere Holzer, so ist in ent
legenen Waldungen das Verhaltnis der Preise schwacher Sortimente im 
Vergleich zu den starkeren ein ungiinstiges. Eins der' wichtigsten 
Mittel zur Hebung der Rentabilitat der Fortswirtschaft besteht deshalb 
darin, daB die Kosten der Beforderung nach Moglichkeit vermindert 
werden. Dies liegt im gleichen Interesse der Waldeigentumer und der 
Verbraucher, der Landesteile, die V'berfluB und derjenigen, die Mangel 
an Holz haben. 

Aus den groBen Wertunterschieden, die nach den ortlichen Ver
haltnissen der Waldungen bestehen, ergibt sich, daB der Nachweis der 
Holzpreise immer nur ortlich beschrankte Geltung hat und demgemaB 
fur kleine Wirtschaftsgebiete erfolgen muB. 

5. Ein:ftu1\ der Holzpreise auf die Wirtschaftsfiihrung. 
Es ist eine fur aIle Wirtschaftszweige giiltige Regel, daB die Art 

der Betriebsfiihrung von den Preisen der HaupterzeugnisSe abhangig 
ist. Hierdurch wird jedem Wirtschaftszweig ein bestimmter Charakter 
aufgepragt. Klarer, bestimmter und leichter nachweisbar als in der 
Forstwirtschaft tritt die Bedeutung der Preise bei dem Betrieb anderer 
Kulturarten hervor. In der Landwirtschaft werden die Betriebs
systeme neben dem Reichtum des Bodens hauptsachlich durch die 

In den letzten Jahrzehnten betrugen die Durchschnittspreise je Festmeter 
(KaSner, Thar. forstl. Jahrb. 1911) im Durchschnitt 

der Jahre fUr Stii.mme Klotze Derbstangen 
1880/89 13,79 14,08 10,99 
1900/09 17,86 17,50 12,44 

Scheite 
4,72 M. 
5,45 " 
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Preise der Produkte bestimmt. "Jedes hOhere Ackerbausystem ist 
nur unter der Voraussetzung eines hoheren Preises der Produkte mogIich" 
(Roscher). Bei sehr niedrigen Preisen konnen keine Betriebsformen 
Platz greifen, welche groBere Aufwendungen an Arbeit und Kapital 
zu ihrer Betatigung notig haben. Hierdurch ergeben sich zeitliche 
und ortIiche Verschiedenheiten im landwirtschaftlichen Betriebe (Drei
felderwirtschaft, Koppelwirtschaft, Fruchtwechselwirtschaft, Garten
kultur). 

Auch in der Forstwirtschaft gilt die Regel, daB die Intensitat 
des Betriebs von den Preisen abhangig ist. Bei niedrigen Einnahmen 
diiden keine hohen Ausgaben gemacht werden. Wenn in einem Revier 
mit 100 M. Rohertrag je Hektar eine Gesamtausgabe von 40 M. den 
l'ationellen Betrieb kennzeichnet, so ist eine solche fur ein Revier mit 
50 M. Rohertrag zweifellos unrichtig. Diese Verschiedenheiten lassen 
deutlich erkennen, daB man uber die Hohe der Betriebskosten keine 
allgemeinen Regeln aufstellen dad. Die tatsachlichen Vorschriften 
iiber die Organisation der Verwaltung, die GroBe der Reviere und Schutz
bezirke, die Verbande der Kulturen und den Ausbau der Wege mussen 
nach den ortlichen und zeitlichen Umstanden gegeben werden. Belege, 
daB dies geschieht, ergibt die Geschichte und der jetzige Zustand aller 
groBeren geordneten Forstverwaltungen. 

Der EinfluB, welchen die Preise auf die Betriebsfuhrung uben, 
kann in einer zweifachen Richtung zur Geltung kommen. Es ist einmal 
die Hohe der Preise im allgemeinen, sodann das Verhaltnis der Preise 
verschiedener Sortimente, welche in Betracht gezogen werden miissen. 
Die absolute Hohe der Preise hat in erster Linie auf die Ausfuhrung 
der Kulturen EinfluB. Die Kulturgelder, welche ffir Bestandes
begrftndung, Nachbesserung, Pflanzenerziehung, Wegebau ausgegeben 
werden, sind zwar beim Nachweis von Kostenwerten zu den Ertragen, 
die sie in Zukunft liefern, in Beziehung zu setzen. In der Praxis, bei 
der Herleitung der Reinertrage der Verwaltungen, werden sie dagegen 
in ihrer Gesamtheit unmittelbar zu den Ertragen, die gleiohzeitig ein
gehen, in Vergleioh gestellt. J e hOher die Ertrage sind, um so mehr ist 
jeder Waldbesitzer befahigt und geneigt, auch groBere Aufwendungen 
fiir den Holzanbau zu machen. Ah.nliohes gilt von den Hieben der 
Bestandespflege. Bereohnungen fiber den Erfolg, den sie in Zukunft 
haben, lassen sioh meist nioht fiihren. Dagegen sind die Kosten, die 
man fUr sie maoht, vom laufenden Ertrage abhangig. Ebenso ist 
dies bezfiglioh des Anfangs der Durchforstungen der Fall. Je hOher 
die Preise der geringen Sortimente sind, um so friiher kann die Duroh
iorstung begonnen werden. Meist wird verlangt, daB duroh ihre Ertrage 
die Kosten gedeokt werden. Dies Verhaltnis ist nach den Absatz
lagen ein sehr verschiedenes. Auoh die regelmaBige Folge der Durch
forstungen ist von den Preisen abhangig. Die UngleiohmaBigkeit del' 
Durohforstungen, welohe in den meisten groBen Waldgebieten seither 
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vorlag, ist wesentlich auf den ungeniigenden Absatz des geringen Materials 
zurUckzufiihren. 

Durch das Verhaltnis der Preise zwischen den Sortimenten 
verschiedener Starke und verschiedener Qualitat wird zunachst der 
Grad und die Art der Durchforstung beeinfluBt. Je mehr der Wert 
des Holzes mit wachsendem Durchmesser zunimmt, um so entschiedener 
muB man auf eine Erstarkung der Bestande hinwirken; je mehr das 
astreine Holz das astige an Wert iibertrifft, um so entschiedener hat 
man Veranlassung, auf die Entfernung der astigen Stamme im Wege der 
Durchforstung Bedacht zu nehmen. Ferner ist der Unterschied zwischen 
den Preisen der Sortirnente einer der wesentlichsten Bestimmungs
griinde der Umtriebszeit. Solange die Wertzunahme bedeutend ist, 
darf - oft ohne jede weitere Rechnung - angenommen werden, daB 
die Hiebsreife noch nicht eingetreten ist. Auch bei der Beurteilung der 
Betrie bsarten und der Umwandlung von einer zur anderen Betriebs
art muB auf die Preise Riicksicht genommen werden. FUr die okonomi
Bohen Leistungen der verschiedenen Betriebsarten ist das VerhaItnis 
der Sortimente ein wesentliches Merkmal. Beirn Niederwald besteht 
das Erzeugnis der Wirtschaft fast nur aus Reisholz. Beirn Mittelwald 
nimmt dies fast die Halfte des Einschlags ein und die Stamme sind ab
holziger und astiger als im Hochwald. Je geringer der Wert des Reisigs 
im Verhaltnis zum Derbholz und je groBer der Wertunterschied astiger 
und astreiner Holzer ist, urn so mehr Ursache liegt vor, die genannten 
Betriebsarten in den Hochwald iiberzufiihren. 

Endlich muB den Holzpreisen haufig auch ein EinfluB bei der Auf~ 
stellung und Ausfiihrung der jiLhrlichen Hauungsplane eingeraumt 
werden. FUr die Regelung des Betriebs gibt die periodische Aufstellung 
der WirtschaftspliLne nur einen allgemeinen Rahmen. Innerhalb der 
durch den Etat gegebenen Schranken muB die Wirtschaft eine gewisse 
Freiheit erhalten. Ein strenger jiLhrlicher Betrieb irn Sinne von K. Heyer 
hat nirgends mehr Berechtigung. Es konnen insbesondere .hinsichtlich 
der Holzarten und beziiglich der Vornutzung und Hauptnutzung gegen
seitige Erganzungen sehr zweckmaBig sein. In erster Linie sind die 
groBen Verwaltungen zu einer freieren Wirtschaft befugt. Sie konnen 
nicht nur Erganzungen der bezeichneten Art innerhalb der einzelnen 
Holzarten vornehmen, sondern auch den Einschlag ganzer Reviere sich 
erganzen lassen. Die Anlage eines Reservefonds gibt die Moglichkeit, 
die GleichmiU3igkeit des Einkommens aus dem Walde zu gewahrleisten, 
auch ohne daB eine strenge GleichmaBigkeit des EinschlagS stattfindet. 
Unter den Ursachen, welche eine freiere Richtung der Wirtschaft be
grUnden, nehmen die Holzpreise eine hervorragende Stelle ein. DaB 
ihnen Rechnung getragen wird, entspricht nicht nur dem Interesse des 
Waldeigentiimers, sondern auch dem der Volkswirtschaft, in der jedes 
wirkliche Bediirfnis durch die Freise zum Ausdruck kommt. 



Dritter Abschnitt. 

Die Produktionskosten der Forstwirtschaft. 
Die Erzeugung der wirtschaftlichen Guter kommt durch das Zu

sammenwirken der sog. Produktionsfaktoren zustande. Gleichwie es 
in der Natur bei der Entstehung und Umbildung von physischen Korpern 
der Fall ist, so sind auch bei der okonomischen Produktion einerseits 
Stoffe, andererseits Krafte erforderlich. Die Stoffe mussen entwicklungs
fahig sein und der Einwirkung der Krafte ausgesetzt werden, wenn 
neue Werte erzeugt oder vorhandene verandert werden sollen. Die 
Krafte, welche zur Produktion der Guter mitwirken, sind entweder 
Krafte der Natur oder menschliche Krafte. Diese werden als "Arbeit" 
bezeichnet. Ebenso sind die benutzten Stoffe entweder solehe, die 
von der Natur gegeben sind oder solehe, die dureh mensehliche Tatig
keit erzeugt werden. Letztere werden "Kapital" genannt. 

Die Entstehung neuer oder die Werterhohung vorhandener Guter 
kann zwar aueh unabhangig von einer planmaBigen wirtschaftliehen 
Tatigkeit erfolgen. Durch auBere Verhaltnisse, die mit der Produktion 
selbst gar nicht unmittelbar in Zusammenhang stehen, durch die Zu
nahme der Bevolkerung, die Verbesserung der Beforderungsmittel, 
durch Entdeckungen und Fortschritte der Technik konnen neue Werte 
gebildet oder vorhandene Werte erhoht werden. Allein diese Art der 
Werterhohung tragt yom Standpunkt der betreffenden Wirtschaft den 
Charakter des Zufalligen. Eine planmaBige wirtschaftliche Erzeugung 
findet in der Regel nur durch das Zusammenwirken der genannten 
Produktionsfaktoren: Naturkrafte, Arbeit, Kapital und Boden 
statt. Ihre Anteilnahme an der wirtschaftlichen Erzeugung, ausgedruekt 
durch das ubliche Tauschmittel, bildet die Produktionskosten der Sach
guter. 

I. Natnrkriifte. 
Die Naturkrafte, durch welche alles, was in der physischen Welt 

besteht, zustande kommt, sind zum Teil uberall in gleichmaBiger Menge 
vorhanden. 801che Naturkrafte unterliegen, auch wenn sie eine Grund-
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bedirtgung der Produktion bilden, nicht der okonomischen Wertschatzung. 
Andere Naturkrafte (z. B. Licht, Warme) sind an verschiedenen Orten 
riach Menge und Wirksamkeit verschieden. Sie unterliegen der Schatzung. 
die jedoch, da sie an Grundstiicke gebunden sind, in unmittelbarer 
Verbindung mit derjenigen des Bodens bewirkt wird. Als besonderes 
Element der Erzeugungskosten treten die Naturkrafte daher nicht auf. 
Es kommen hier hauptsachlich Luft, Licht, Warme und Feuchtigkeit 
in Betracht. 

1. Luft. 
Sie ist (abgesehen von Unterschieden im Feuchtigkeits- und Kohlen

sauregehalt und von Verunreinigungen durch Gas und Rauch) iiberall 
in gleichmaBiger Menge vertreten und bleibt daher bei der okonomischen 
Wertschatzung der Produktionsfaktoren unberiicksichtigt. Von be
sonderem EinfluB auf den Ertrag des Waldes wird die Luft, wenn sie 
sich in starker Bewegung befindet. Die Stiirme schaden um so mehr, 
je langer die Bestande sind, je hoher die Kronen angesetzt sind und je 
lockerer und flachgriindiger der Boden ist. Auf Standorten und bei 
Holzarten, die der Sturmgefahr in besonderem Grade ausgesetzt sind, 
muB die Fiihrung der ganzen Wirtschaft, und damit auch die Anwendung 
der forstlichen Statik, der Riicksicht, Sturmgefahr zu vermeiden, unter
geordnet werden. 

2. Licht. 
Licht ist eine Grundbedingung alies hoheren organischen Lebens. 

Die Bildung und Tatigkeit griiiler Blatter sowie die Bliiten- und Samen
bildung ist von seiner direkten Einwirkung abhangig. In der Forst
wirtschaft werden die natiirliche Verbreitung der Holzarten, die Art der 
Schlagstellung in reinen und noch mehr in gemischten Bestanden, sowie 
die physiologischen Vorgange, die den Zuwachs bewirken, durch das 
Licht bestimmt. An sich hat dieses fiir das Wachstum alier Holzarten 
in allen Altersstufen einen giinstigen EinfluB. Da jedoch durch seine 
Einwirkung die Entwicklung der iiberali sich einfindenden Standorts
gewachse in weit starkerem Grade gesteigert wird als diejenige junger 
Waldbaume, so kann das Licht auf letztere indirekt, durch Erzeugung 
anderer, den Boden iiberziehender Standortsgewachse, einen zersWrenden 
EinfluB ausiiben. Die Regeln der Naturverjiingung sind deshalb, soweit 
sie auf den Lichtgrad Bezug haben, dahin zu richten, daB der Kon
lmrrenzkampf zwischen den Jungwiichsen und den Schlagunkrautern 
zuguilSten jener geleitet wird. Ebenso liegt in der Leitung der Be
schirmung wahrend der Verjiingung ein wichtiges Mittel, um die Ent
wicklung einer bestimmten Holzart erner anderen gegeniiber giinstig 
zugestalten und so die Bedingungen fiir die Entwicklung gemischter 
Bestande herzustellen. 
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3. Warme. 
Sowohl die Warmesumme, welche nach der jahrlichen Durchschnitts

telhperatur hemessen wird, als auch die VerOOilung der Warme nach 
Jahres- und Tageszeioon ist von EinfluB auf das Vorkommen und die 
Entwicklung aller Pflanzenarten. In der Forstwirtschaft ist die Warme 
soots ein wesentlicher Bestimmungsgrund hei der Wahl der Holzart 
und der Bonitierung des Standorts; sie ist ferner von EinfluB auf manche 
oochnischen BetriebsmaBnahmen und auf die Hohe des Ertrags. FUr 
jede Holzart ist ein gewisses MaB von Warme die wichtigsOO Bedingung 
ihres Daseins und ihrer Erhaltung. Bei der Wirtschaftsfiihrung tritt 
der EinfluB der Warme in erster Linie in der Moglichkeit und im Erfolg 
der natUrlichen Verjiingung hervor. Von der Warme ist die Haufigkeit 
der Samenerzeugung, die Zersetzung der Standortsgewachse und Baum
abfalle und die Bildung eines mit dem Boden sich mischenden Humus, 
der die wichtigste Bedingung der natUrlichen Verjiingung bildet, ab
hangig. 

4. Fenchtigkeit. 
Das Wasser hat zunachst als direktes Nahrungsmittel der Gewachse 

Bedeutung; es dient ferner zur LOsung der anorganischen, dem Boden 
entnommenen Nahrstoffe und zur Erhaltung der Gewehespannung fUr die 
physiologische Arbeit der Baume. Die Frische des Bodens ist stets ein 
wichtiger Bestimmungsgrund fUr seine Bonitat. Die Holzmassen
produktion wird durch eine der betreffenden Holzart entsprechende 
Feuchtigkeitsmenge gefordert. Die Gfite des Holzes kann dagegen nur 
in formaler Hinsicht, durch Bildung langerer Triehe und astreinerer 
Schafte, nicht in materieller Beziehung gehoben werden. Ein VhermaB 
von Feuchtigkeit hat nach allen Richtungen hin schadliche Wirkungen 
iill Gefolge. 

Durch die Veranderung der Temperatur und des Feuchtigkeits
gehalts werden die fUr den forstlichen Betrieb wichtigen atmospharischen 
Niederschlage herheigefuhrt. Regen und Tau sind fUr die Entwicklung 
der Kulturen und Verjungungen von Bedeutung; Schnee, Reif und 
Eisanhang geben durch die Belastung der Baumkrone zu Bruchschaden 
Veranlassung. Diese sind um 80 starker, je groBer die dem Anhang dar
gebotene Oherflache, je bruchiger das Holz, je ungleichmaBiger entwickelt 
und je Mher angesetzt die Krone ist. Das Bestreben, Bruchschaden 
zuverhindern, hat fUr die forstliche Technik; insbesondere fUr die Be
standeshegriindung und die Durchforstung jiingerer Orte, entgegengesetzte 
Folgen, als diejenigen, welche sich aus der Forderung der Erzeugung des 
hochsoon Wertzuwachses ergeben. 

Da die Naturkrafte dem wirtschaftenden Menschen kostenlos zur 
Verffigung stehen, 80 bleibt es stets von Wichtigkeit, sie nach Moglichkeit 
fUr den Zweck der Holzerzeugung auszunutzen. Je hesser dies geschieht, 
um 80 htiher ist unter ubrigens gleichen Bedingungen der Ertrag und der 
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DberschuB desselben uber die Kosten. Das natiirliche Prinzip der Forst
wirtschaft, welches verlangt, daB die von der Natur dargebotenen Krafte 
mi:iglichst ausgenutzt werden, kahn daher mit dem i:ikonomischen, welches 
einen DberschuB des Ertrags uber die Produktionskosten erstrebt, nicht 
im Gegensatz stehen., 

II. ArbeitslOhne. 
1. Allgemeines. 

Die Forstwirtschaft ist gegenuber den meisten anderen Wirtschafts
zweigen dadurch ausgezeichnet, daB sie wenig Arbeit zur Herstellung 
ihres Hauptprodukts ni:itig hat. Vergleicht man sie mit der Land
wirtschaft, so tritt dieser gegenuber in allen Teilen der Betriebsffthrung 
ein bedeutender Unterschied hervor. In der Landwirtschaft mussen 
fast aIle Betriebsflachen alljahrlich vollstandig mit Pflug und Egge 
bearbeitet werden, wahrend sich in der Forstwirtschaft die Boden
bearbeitung nur auf einen kleinen Teil der Gesamtflache erstreckt. 
Eine Diingung, die in der Landwirtschaft regelmaBig ausgefiihrt werden 
muB, tritt im GroBbetriebe der Forstwirtschaft zuruck. Ein lebendes 
Inventar, dessen Pflege und Wartung menschliche Krafte in Anspruch 
nimmt, fehlt in der Forstwirtschaft fast ganzlich. Auch die Ernte und 
Aufbewahrung der Erzeugnisse macht in der Landwirtschaft weit mehr 
Arbeit erforderlich. In der PreuBischen StaatsfQrstwirtschaft 1) 
wurden im Etatsjahr 1912 auf einer Flache von 3,2 Mill. Hektar 174303 
Personen mit 10,2 Mill. Arbeitstagen beschaftigt. Es entfallen daher 
je Hektar nur etwa 4 Arbeitstage, wahrend auf den landwirtschaftlichen 
Betrieb reichlich die zehnfache Anzahl zu rechnen ist. Noch weit groBere 
Unterschiede ergeben sich, wenn man die Forstwirtschaft mit dem Ge
werbfleiB in Vergleich stellt, durch dessen Entwicklung die Bevolkerung 
uberall in auBerordentlichem MaBe zugenommen hat. 

Bei der Wiirdigung der in der Forstwirtschaft vollzogenen Arbeit 
darf jedoch nicht unberucksichtigt bleiben, daB sie groBere Bedeu
tung besitzt, als den Zahlen der Nachweisungen uber die Arbeitstage 
entspricht. Wegen der Jahreszeit, in der der gri:iBte Teil der forstlichen 
Arbeit ausgeffthrt wird, bildet sie eine Erganzung zu anderen, vorzugs
weise im Sommer und Herbst ausgefiihrten Arbeiten der Landwirtschaft 
und mancher Gewerbe; sie ubt daher in sozialer Hinsicht einen wohl
tatigen EinfluB aus. Indirekt wird die Forstwirtschaft ferner dadurch von 
Bedeutung, daB das Holz fiir viele Handwerke und Fabriken einen 
notwendigen Rohstoff bildet, an dem weitere dem menschlichen Lebens
unterhalt dienende Arbeit vollzogen wird. Je besser die Holzer erzogen 
sind, um so groBer und vielseitiger ist ihre Gebrauchsfahigkeit, um so 
mehr Arbeit kann am Holz zur Ausfuhrung gebracht werden. Die 

1) Amtliche Mitteilungen aus der Abteil. f. Forsten, Tabelle 59. 
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Interessen der Waldbesitzer, Rolzverbraucher und Arbeiter stimmen in 
dieser Hinsicht uberein. 

1m modernen Wirtschaftsleben hat kaum ein anderer Gegenstand 
groBere BedeutUng erlangt, als die Rohe der ArbeitslOhne und die soziale 
Stellung der Arbeiter. Die Frage, wie die Erzeugnisse der nationalen 
Wirtschaft unter die Trager der Produktion: Arbeiter, Kapitalisten, 
Unternehmer und Grundbesitzer, verteilt werden, ist der Kernpunkt der 
sozialen Frage, welche in allen Kulturstaaten mit der Vermehrung und 
Konzentration der Arbeiter zunehmende Bedeutung erlangt hat. Eine 
gute zeitgemaBe Regelung der VerhaItnisse der Arbeiter hat ffir aIle 
Forstverwaltungen groBe Bedeutung; in besonderem Grade ffir die 
Staatsforstwirtschaft, die nicht nur den eigenen Betrieb zu fUhren, 
sondern auch die Landeskultur zu fordern hat. Sie muB am Stand der 
Arbeiterfrage ein zweifaches Interesse nehmen; einmal ein direktes. 
weil sie eine groBe Anzahl von Arbeitern beschaftigt, deren materielle 
LebeilSSteIlung durch die Anschauungen der BehOrden, welche die Lohne 
festsetzen, bestimmt wird; sodann ein allgemeines, wissenschaftliches 
und praktisches, weil aIle nationalokonomischen Fragen und Aufgaben 
auf allen Wirtschaftsgebieten, auch die der forstlichen Statik, mit der Hohe 
des Arbeitslohnes im Zusammenhang stehen. 

Ais der naturIiche MaBstab fur die Hohe des Arbeits
lohnes erscheint der Wert, der durch die Arbeit erzeugt 
wird. Wenn dieser Wert bekannt ware, wiirde er als Ma,Bstab fur den 
Arbeitslohn dienen konnen. Allein trotz der natfirlichen Beziehungen 
zwischen Arbeit und Arbeitsprodukt ist eine praktische Anwendung des 
obigen Satzes unter den Verhaltnissen der Kulturlander selten aus
fiihrbar, weil die wirtschaftlichen Erzeugnisse das gemeinsame Produkt 
von Arbeit, Boden und Kapital sind. Die Wirkungen dieser verschiedenen 
Produktionsfaktoren kommen nicht gesondert zur Erscheinung, sondern 
sie stehen in gegenseitigem Zusammenhang. Eine den Produktions
faktoren entsprechende Teilung des Arbeitsprodukts ist wegen dieses 
Zusammenhangs nicht durchfiihrbar. Es hat zwar nicht an Versuchen 
gefehlt, den Anteil an den Erzeugnissen, welcher der Arbeit zukommt, 
aus dem Gang der Produktion herzuleiten und dadurch auch ffir den 
Arbeitslohn bestimmte Normen festzustellen 1). Allein praktisch brauch-

1) Solche Versuche enthalten u. a. die Theorien von: Ricardo (Grund
gesetze der Volkswirtschaft, 1. Hauptstiick), "Der Wert eines Gutes oder die Menge 
eines anderen Gutes, gegen welche man dasselbe vertauscht, richtet sich nach 
der verhiiltnismaBigen Menge von Arbeit, welche zu semer Herstellung erforderlich 
ist." - Ad. Smith (Volkswohlstand, 1. Buch, 8. Kap.): "Der Ertrag der Arbeit 
bildet ihre natiirliche Belohnung oder den Arbeitslohn." - J. H. v. T h iine n 
(Der isolierte Staat in bezug auf Landwirtschaft usw., 2. Teil, 1. Abteil.). Er 
stellte fiir den naturgemaBen Arbeitslohn die Formel I'a:p aUf, worin a die not
wendigen Unterhaltsmittel der Arbeiter, p das Arbeitsprodukt bedeutet. - K. Marx 
(Das Kapital, 1. Buch). Der Kernpunkt seiner und aller sozialistischen Theorien 
und Bestrebungen geht dahin, daB aIle Mehrwerte, die in der nationalen Produktion 

Hartin, Forst!. Statlk. 2. Aufl. 8 
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bare Erfolge haben diese Versuche trotz des auf sie gerichteten Scharf
sinns nicht gehabt. Sie haben mehr theoretische, wissenschaftliche, 
als praktische Bedeutung. 

Zu einem fiir die Praxis genugenden Resultate uber die Hohe der 
ArbeitslOhne gelangt mall dagegen, indem man die Regeln, welche im 
praktischen Leben fiir den Austausch, Kauf und Verkauf der Sach
guter Geltung haben, auch fur das Austauschen der menschllchen Arbeits
kraft zur Anwendung bringt. 1m modernen Leben beruht der groBte 
Tell der zur Ausfiihrung kommenden Arbeit tatsachlich auf einem Aus
tausch; sie wird fiir andere, die sie kaufen, geleistet. Entsprechend den 
Preisen der SachgUter bestehen auch fiir den Tauschwert der Arbeit 
zwei Grenzen, zwischen denen sich die Preise der Arbeit bewegen: die 
obere liegt auf seiten des Arbeitgebers und besteht in dem Wert, 
den die Arbeit fiir fun besitzt. Hoher kann er nicht wohl gehen; 
sonst wiirde dieser die Arbeit nicht ausfiihren lassen. Die untere Grenze 
liegt auf seiten des Arbeiters und besteht in den Kosten, die dieser auf
wenden muB, um seine Arbeitskraft herzustellen. Die Kosten der 
Hervorbringung der Arbeit sind die Unterhaltsmittel, welche 
aufgewendet werden mussen, um die Arbeiter arbeitsfahig zu erhalten. 
SoIl die nationale Arbeitskraft in Zukunft nicht vermindert werden, so 
mUssen die Arbeitslohne so hoch sein, daB durch sie auch die erwerbs
unfahigen AngehOrigen der Arbeiter unterhalten werden. Aber auch 
die in diesem erweiterten Sinne verstandenen notwendigen Unterhalts
mittel kOnnen nur das Minimum des Lohnes bezeichnen. In der Regel 
mussen die Arbeitslohne, entsprechend den Preisen der Guter, hoher 
sein, als das in den Produktionskosten liegende Minimum; sonst wiirde 
ein Fortschritt der nationalen Entwicklung, welchen jedes Yolk an
strebt, unmoglich sein. 

Der vorstehend erlauterte Begriff der Produktionskosten der mensch
lichen Arbeit ist nun aber ein sehr unbestimmter; er hat keine allge
meine, sondern immer nur zeitlich und ortlich beschrankte Geltung. 
Er ist der Ausdruck der Lebensfiihrung eines bestimmten Volkes und 
einer bestimmten Klasse zu einer bestimmten Zeit. Unterschiede in 
dem, was als notwendig zum Lebensunterhalt anzusehen ist, werden 
zunachst durch klimatische Verhaltnisse hervorgeruIen. In ltiilteren 
Gegenden ist der notwendige Aufwand fiir Kleidung, Feuerung, Er
nahrung weit groBer als in gemaBigten und warmen; die Arbeitslohne 
mussen daher cet. par. hOher sein. Ferner kommt die volkswirtschaft
liche Kulturstufe des betreffenden Volkes in Betracht. Von fur sind 
die Sitten abhan~, welche bestimmen, was als notwendig zum Unter
halt angesehen wird. Die geistigen und materiellen Bediirfnisse sind 
je nach der Kulturstufe der verschiedenen Volker verschieden. Wie 

eintreten, durch die Arbeit erzeugt werden. Daher erscheint es konsequent, daB 
diese Mehrwerte auch den Arbeitern vollstandig zugut,e kommen. 
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die Verhaltnisse nun auch liegen mogen, unter allen Umstiinden gilt 
die Regel, daB in einem fortschreitenden Volke die geistigen und mate
riellen Bedurfnisse des groBten Teils der menschlichen Gesellschaft zu
nehmen mussen. Steigerung des Arbeitslohns ist daher eine notwendige 
Bedingung fiir den Fortschritt; und die sozialen Bestrebungen, ihn 
herbeizufuhren, sind innerhalb gewisser Grenzen durchaus berechtigt. 

Da die notwendigen Unterhaltsmittel den Bestimmungsgrund del' 
Arbeitslohne bilden, so miissen auch aIle Verhaltnisse, welche auf die 
Unterhaltsmittel einwirken, zugleich auch auf den Arbeitslohn von 
EinfluB sein. Insbesondere kommen die Preise del' notwendigen 
Le bens mi ttel in Betracht. Eine dauernde ErhOhung del' Getreide
preise hat nach den Regeln der Preisbildung ein Steigen del' ArbeitslOhne 
zur Folge. Sodann sind volkswirtschaftliche Verhaltnisse zu 
beriicksichtigen, welche die Menge del' Arbeit und ihre Beziehungen zu 
a,nderen, mit ihr verbundenen Produktionsfaktoren beei'nflussen. In dieser 
Hinsicht hat die Entwicklung des Kapitals am meisten Bedeutung. 
Del' wirtschaftliche Fortschritt eines Volkes ist stets mit einer Zunahme 
des Kapitals verbunden; und die Frage, welchen Ein£luB diese Zunahme 
auf die Verhaltnisse der Arbeiter ausubt, ist fur die Gestaltung del' 
sozialen Verhaltnisse von groBer Bedeutung. Diesel' EinfluB ist in 
der Regel ein zweifacher, einerseits ein positiver, andererseits ein nega
tiver. Da jedes Kapital nur mit Hilfe von Arbeit wirksam sein kann, 
so muB die Zunahme des Kapitals die Nachfrage nach Arbeit verstiirken 
und den Arbeitslohn erhOhen. Tatsachlich zeigen dies aIle Lander, 
sobald vermehrtes Kapital (durch Anlage von Fabriken, Meliorationen, 
Bauten usw.) eingefuhrt wird. Andererseits bewirken manche Kapi
talien (Maschinen, Werkzeuge), die Arbeit ersetzen, eine Verminde
rung der Nachfrage nach Arbeit und ein Sinken des Arbeitslohns. 1m 
allgemeinen besteht jedoch, trotz des letzteren Einflusses, die Regel, 
daB die Arbeits16hne so lange eine steigende Tendenz behaupten, als 
das Kapital in starkerem MaBe zunimmt, als del' Nachfrage nach Kapital 
und dem Wachstum del' Bevolkerung entsprechend ist. Je mehr Kapital 
zurwirtschaftlichen Erzeugung angeboten wird, urn so geringer ist del' 
Preis fur seine Benutzung; um so groBer del' verhaltnismaBige Anteil, 
del' von del' Gesamtproduktion auf die Arbeit entfallt. An del' Zunahme 
des Kapitals haben daher auch die Arbeiter groBes Interesse. 

Die im Verlaufe del' KuIturentwicklung eintretenden Verande
rungen der Arbeitslohne haben stets wichtige Folgen. Ein dauerndes 
Steigen derselben kann, abgesehen davon, daB einzelne Arbeiter in die 
Klasse von Grundbesitzern, Unternehmern, Handwerkern eintreten, 
entweder eine Vermehrung del' Volkszahl, oder eine Steigerung del' Be
diirfnisse oder eine gleichzeitige Zunahme del' Volkszahl und del' Be
diirfnisse bewirken. Eine Abnahme des Arbeitslohns hat die entgegen
gesetzten Folgen. Fur den Fortschritt del' wirtschaftlichen KuItur 
und die geistigc und materielle Entwicklung der Volker ist eine allmah-

8* 
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liche Zunahme der Bedurfnisse bei gleichzeitigem allmahlichem Wachsen 
der Volkszahl am meisten wunschenswert. 

Auch inder Forstwirtschaft mussen, ebenso wie in allen anderen 
Wirtschaftszweigen, die ausgesprochenen RegeIn uber Arbeit und Kapital 
Anwendung finden. Die fUr die Arbeit im Walde anzuwendenden Lohn
sat~e haben ihren Bestimmungsgrund in den allgemeinen wirtschaft
lichen Verhaltnissen der betreffenden Zeit und Gegend. Sie mussen 
in Vbereinstimmung mit diesen derart festgestellt werden, daB die Ar
beiter keinen AnlaB haben, die forstliche Arbeit mit anderer Arbeit zu 
vertauschen. Je nach der Natur der Arbeit bestehen in der Forstwirt
schaft Tagelohn und Stucklohn nebeneinander. Der letztere ist bei 
den schwersten und umfangreichsten Arbeiten vorwiegend. Beide Lohn
arten pflegen im Laufe der fortschreitenden wirtschaftlichen Kultur zu 
steigen. Dies laBt sich durch die Statistik uberall nachweisen. Zur 
Bestatigung diene ein Blick auf die PreuBischen Staatsforsten. 

In der PreuBischen Staatsforstverwaltung sind die durchschnitt
lichen TagelOhne vom Anfang des vorigen Jahrhunderts bis zum letzten 
Viertel desselben im Regierungsbezirk Konigsberg von 0,47-1,12 Mk., 
Frankfurt von 0,57-1,19 Mk., Potsdam von 0,65-1,50 Mk., Magdeburg 
von 0,66-1,55 Mk., Kassel von 0,53-1,33 Mk., Munster von 0,70-1,60 
Mk. gestiegen 1). In diesem Jahrhundert ist die Zunahme der Lohne 
ziemlich gleichmaBig erfolgt. Die Hochstsatze der Manllerverdienste 
haben betragen 2): 

in den Jahren 1904 1906 1908 1910 1912 
bei Tagelohn: 

Sommer 2,63 2,87 3,24 3,22 3,40 Mk. 
Winter. 2,48 2,73 2,86 3,04 3,13 

bei Stucklohn: 
Sommer 3,37 3,55 3,91 3,93 4,28 
Winter. 2,93 3,20 3,56 3,34 3,85 
Die Mindestsatze haben betragen: 
in den J ahren 1904 1906 1908 1910 1912 

bei Tagelohn: 
Sommer 1,52 1,62 1,83 1,90 1,98 Mk. 
Winter. 1,23 1,38 1,50 1,59 1,68 

bei Stucklohn : 
Sommer 1,78 2,01 2,26 2,38 2,55 
Winter. 1,45 1,61 1,83 1,98 2,08 

" Ahnliche Ergebnisse liegen fur die meisten anderen Staats- und 
groBeren Privatforstverwaltungen 3) vor. 
--- ------ - - . ----

1) v. Hagen-Donner, Forstl. Verh. PreuBens, 3. Aun. Tab. 9b. 
2) Amtliche Mitteilungen 1912, Tab. 59. 
3) V gl. fiir Bayern: Mitteilungen der Staatsforstverwaltung XIV; fiir 

Wiirttemberg: Forststatist. Mitteilungen, Tab. III; fiir Baden: Statist. Nach
weisungen II, 7. 
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Neben dem Geldlohn stehen dem Waldeigentiimer noch manche 
andere lVlittel zur Verfugung, urn die Verhiiltnisse der Arbeiter zu heben. 
In erster Linie gehOrt hierher die Herstellung von Waldarbeiterwohnungen. 
Sie dienen dazu, die Waldarbeiter seBhaft zu machen und ihre Interessen 
mit denen des Waldes und des Waldeigentumers zu verknupfen. Eine 
ahnliche Wirkung kann durch die pachtweise Vberlassung von Land 
und die Abgabe von manchen Nebennutzungen, insbesondere von Streu 
und Gras erzielt werden. Hierdurch werden die Waldarbeiter in den 
Stand gesetzt, ein Stuck Vieh zu halten, manche Lebensbedurfnisse 
selbst zu erzeugen und so ihre soziale Stellung zu heben. 

Was das Verhiiltnis der Arbeiter zum Waldeigentumer betrifft, so 
tritt hier gegenuber der Industrie weit mehr die Gemeinsamkeit als 
der Gegensatz ihrer Interessen hervor. Da in der Forstwirtschaft die 
Arbeit nicht oder nur unvollkommen durch Werkzeuge und Maschinen 
ersetzt werden kann, so tritt bei ihr der Gegensatz, den das Kapital 
in seiner Eigenschaft, Arbeit zu ersetzen, ausubt, zuruck. Die Ver
haltnisse der Arbeiter werden durch eine bessere Verwertung der Forst
produkte giinstig beeinfluBt. Jede Steigerung der Rentabilitat gibt 
die Moglichkeit zu vermehrter Arbeit und zu besserer Bezahlung. 

2. Die einzelnen Zweige der forstlichen Arbeit. 
a) HolzhauerlOhne. 

Sie machen in der Regel den groBten Teil der in der Forstwirtschaft 
vollzogenen Arbeit aus und haben auch in sozialer Hinsicht am meisten 
Bedeutung. Die Kosten fur Holzfallung stehen zur Masse des Einschlags 
in einem gewissen Verhaltnis. Es lassen sich in dieser Beziehung ffir 
einzelne Reviere Zahlen aufstellen, die auf ein Festmeter Gesamtholz
masse bezogen werden. Yom Wert des Holzes sind die HauerlOhne 
dagegen nicht abhiingig. Vielmehr beanspruchen die wertvollsten 
Sortimente (StammhoIz) die geringsten, die geringwertigsten (Stock
und Reisholz) die hOchsten Werbungskosten ffir die Masseneinheit. Die 
Art der Verlohnung der Holzfallungsarbeiten ist fast allgemein die 
des Stucklohns. FUr jedes Revier besteht ein bestimmter Hauerlohn
tarif, der alljahrlich oder periodisch zugieich mit den Preisen der Sorti
mente aufgestellt wird. 

Die allgemeine Regel der zunehmenden Arbeitsintensitat verlangt, 
daB die Forstverwaltungen bei der Veranschlagung der fur die Auf
arbeitung des Holzes zu verausgabenden Kosten im Laufe der Zeit eine 
allmahlich steigende Tendenz befolgen mussen. Jeder Kulturfortschritt 
cines Volkes ist an die Bedingung geknupft, daB die Lebenshaltung 
seiner zahlreichsten Glieder eine bessere wird. Auch bewirkt die griind
lichere Ausfiihrung der Fallungsarbeiten, insbesondere das vollstandige 
Ausrucken des Stammholzes und die Aufarbeitung mancher geringen 
Sortimente, die fruher oft als unverwertbar in den Schlagen liegen 
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bleiben muBten, daB beim Fortschreiten der Kultur hOhere Ausgaben 
erforderlich werden. Eine Bestatigung dieser Regel ergibt die Statistik 
aller Lander mit geregeltem forstlichen Betrieb. In den PreuBischen 
Staatsforsten 1) betrugen: 
in den Jahren. . . . 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1910 
auf einer Flache von. 2,37 2,36 2,39 2,40 2,43 2,47 2,52 2,68 Mill. ha. 
dieNutzungenanHolz 6,65 7,47 8,00 8,50 9,43 9,03 9,61 15,7 Mill. fm. 
die Werbungskosten . 5,61 7,18 7,60 8,27 9,06 8,97 10,01 22,0 Mill. Mk. 

FiiI' die Sachsischen Staatsforsten 2) betrugen die Aufbereitungs
kosten: 

1m Durchschmtt bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis 
. . {1817 1827 1837 1847 1854 1864 1874 1884 1894 1904 

der Jahre 1826 1836 1846 1853 1863 1873 1883 1893 1903 1913 
im ganzen .. 0,46 0,47 0,47 0,57 0,70 1,01 1,55 1,61 1,94 2,18 Mill. Mk' 
fur 1 fm ... 0,75 0,75 0,81 0,85 0,93 I,ll 1,47 1,51 1,80 2,45 Mk. 

FiiI' die Staatsforsten Wiirttembergs 3) betrugen: 
in den Jahren 1860 1870 1880 1890 1900 1910 
auf einer Fiache von . 185381 188178 191569 193772 195352 196059 ha 
der Derbholzeinschlag . 0,81 0,76 0,82 0,87 0,94 1,08 Mill. fm. 
die Holzwerbungskosten 1,15 1,20 1,69 1,52 1,80 2,50 Mill. m. 

In ortlicher Hinsicht ergeben sich nicht ullbetrachtliche U~ter
schiede in den Ausgaben fiiI' die Holzfallung, die einerseits in den wirt
schaftlichen Verhiiltnissen der betreffenden Gegend und dem Charakter 
(FleiB, Fahigkeit) der Arbeiter, anderseits in den vorherrschenden Be
standesverhaItnissen ihre Ursache haben. In den einzelnen Bezirken 
gro6erer Staatsforstverwaltungen weichen die Tagesverdienste der Holz
hauer erheblich voneinander abo 1m Durchschnitt des Jahres 1912 
beliefen sie sich Z. B. im Regierungsbezirk Konigsberg auf 2,30, Pots
dam 3,15, Hannover 3,28, Arnsberg 3,85 Mk. 4). In Bayern 5) betrug 
in demselben Jahre der durchschnittliche Tagesverdienst der Arbeiter 
im Staatsforstbetrieb aus Haupt- und Zwischennutzung im Alpenvorland 
4,22, im Bayerischen Wald 3,25, im Frankenwald 3,63, im oberen Main
gebiet 2,82 Mk. 

Die Verrechnung der HolzhauerlOhne erfolgt allgemein so, daB 
sie unmittelbar von den Ertragen in Abzug gebracht werden. Bei den 
rechnungsmaBigen Vergleichungen und AMnderungen der forstlichen 
Statik treten sie daher gar nicht besonders hervor. 

b) Kulturkosten. 

Unter diesen sind in der Regel auBer den Ausgaben .fiiI' Neukultur, 
Nachbesserung, Pflanzenerziehung und Pflanzenankauf auch die Kosten 

1) Forstl. Verhiiltnisse PreuBens und Amtl. Mitteil., Tab. 37c und 46b. 
2) Entwicklung der Staatsforstwirtschaft im Konigreich Sachsen, 47 . .Hd. 

des Thar. f. Jahrb., Tab. 6. 
3) Forststatistische Mitteilungen 1910. 
4) Amtliche Mitteilungen, Tab. 59. 
5) Mitteilungen der Staatsforstverwaltung, Tab. XIV. 
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fiir die Herstellung und Unterhaltung der Abfuhrwege enthalten. Die 
auf den Holzanbau beziiglichen Kulturkosten stehen in einem gewissen 
Verhiiltnis zur Umtriebszeit. Je kiirzer diese ist, um 80 groBer sind die 
jahrlichen Schlagflachen, zu denen auch die Nachbesserungs- und Pflan
zenerziehungskosten im Verhaltnis stehen. 

Die Kulturarbeiten werden zum Teil im Tagelohn, zum Teil im 
Stiicklohn ausgefiihrt. Beziiglich ihrer zeitlichen Veranderungen gilt 
die gleiche Regel wie bei den Hauerlohnen. Auch die Kulturkosten 
miissen im Laufe der Zeit zunehmen; und zwar einmal wegen der Zu
nahme der ArbeitslOhne, sodann durch die Forderung der besseren und 
:t:egelmaBigeren Ausfiihrung der Bestandesbegriindung und Bestal1des
pflege. Infolge des Wachstums der BevOlkerung und der Entwicklung 
der Industrie werden manche Sortimente, insbesondere die schwacheren 
NutzhOlzer, welche bei den Durchforstungen eingehen, in weit starkerem 
Grade ein volkswirtschaftliches Bediirfnis, als es auf den friiheren Kultur
stufen der Fall ist. Je besser aber die geringen NutzhOlzer verwendet 
werden konnen, um so enger miissen die Pflanzverbande sein, um so 
hOher sind daher cet. par. die Kulturkosten. Eine dahingehende Ent
wicklung zeigt sich auch in der Statistik der groBeren Staatsforstver
waltungen. Die Kulturkosten betrugen fiir die PreuBischen Staats
forsten 1): 
in den Jahren . . 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1910 

2,37 3,36 3,60 4,80 4,92 5,53 7,32 9,11 Mill. Mk. 

In Sachsen 2) betrugen die Ausgaben auf 1 ha Gesamtflache: 
. D hs h . t{1817 1827 1837 1847 1854 1864 1874 1884 1894 1904 
1m urc c rut bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis 

der Jahre 1826 1836 1846 1853 1863 1873 1883 1893 1903 1913 
fiir Kulturen • 0,70 0,62 0,83 0,95 1,10 0,85 1,15 1,24 1,62 2,39 Mill. Mk. 
Entwasserungen 0,11 0,25 0,18 0,17 0,21 0,17 0,17 0,16 0,42 0,52 " " 
Wegebau . . . 0,24 0,56 0,45 0,51 0,68 1,lO 2,47 2,64 3,81 4,22 

im ganzen .. 1,05 1,43 1,46 1,63 1,99 2,15 3,19 4,04 5,85 7,13 Mill. Mk. 

Fiir die Wiirttembergischen Staatsforsten 3) wurden verausgabt: 
in den Jahren . 1800 1870 1880 1890 1900 1910 
fiir Kulturen . . .. 0,22 0,45 0,36 0,34 0,38 0,53 Mill. Mk. 

" Wegebau • . .. 0,22 0,36 0,56 0,66 0,67 0,93 " " 

In ortlicher Hinsicht zeigen die Kulturkosten groBe Abweichungen, 
die einmal, wie die zeitlichen Unterschiede, auf die okonomische Kultur
stufe, hauptsii.chlich aber auf die Standorts- und Bestandesverhiiltnisse 
zuriickzufiihren sind. Je bessere Bedingupgen fiir die natiirliche Ver
jiingung vorliegen, um 80 niedriger sind, wenn diese gehorig ausgenutzt 
werden, die Kosten der Bestandesbegriindung. AIle unguustigen Ein
iliisse des Klimas, des Bodens und der Lage kommen in der Hohe der 

1) A. a. O. Tab. 46b. 
2) A. a. O. Tab. 7 a. 
3) A. a. O. Tab. IX. 
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Aufforstungskosten zum Ausdruck. In welchem MaBe diese verschieden 
sind, zeigt die Statistik der PreuBischen Staatsforstverwaltung, bei der 
die Kosten der Bestandesbegrundung fur 1 ha im Wirtschaftsjahr 1912 
zwischen 59 (Koslin) und 315 Mk. (Merseburg) betragen haben. 

Die gleichen Erscheinungen treten im Wegebau hervor. Sie haben 
hier einerseits in den wirtschaftlichen Verhaltnissen, insbesondere im 
Zustand der vorhandenen Wege und in der Rohe der Rolzpreise, ander
seits in den Standortsverhaltnissen ihre Ursache. In den PreuBischen 
Staatsforsten lag im Wirtschaftsjahr 1912 der Gesamtaufwand ffir Wege 
in den Grenzen von 0,85 (Bromberg) und 6,30 Mk. (Aachen). 

Die Verrechnung der Kulturkosten zeigt gewisse Unterschiede 
je nach der Betrie bsfiihrung . Beim j a h r Ii c hen Betrie b gelangen die 
Kulturkosten alljahrlich in annahernd gleicher Weise zur Verausgabung. 
Sie werden daher ihrem einfachell Betrage nach, ohne daB ein Prolon
gieren erforderlich wird, von den Ertragen, die gleichzeitig mit ihnen er
folgen, abgezogell. Beim aussetzenden Betriebe werden sie nur zu 
Anfang der Umtriebszeit verausgabt, wahrend die Ertrage zu Ende, 
die Vorertrage im Laufe der Umtriebszeit eingehen. Ertrage und Kultur
kosten mussen daher beim aussetzenden Betriebe und bei allen Be
rechnungen, die den Einzelbestand betreffen, auf einen gemeinsamen 
Zeitpunkt (in der Regel das Ende der Umtriebszeit) zuruckgefiihrt 
werden. 

c) Verwaltungskosten. 

Sie bestehen in den Besoldungen und Dienstaufwandsentschadi
gungen der Beamten fur die AusfUhrung und Leitung des Betriebes, 
ffir die Beschutzung der Forsten, die Gelderhebung u. a. AIle Teile 
dieser Kosten nehmen, auch bei gehoriger Wahrung des Grundsatzes 
der Sparsamkeit, im allgemeinen beim Fortschreiten der forsttechnischen 
und volkswirtschaftlichen Verhaltnisse zu. Infolge des vollstandigern 
Kulturbetriebs, der erhohten Anspruche beim Auszeichnel! der Durch
forstungen und Lauterungen, des zUllehmenden Aushaltens von Nutz
holzern, mussel! die Bezirke der Schutz- und Verwaltungsbeamten im 
Laufe der Zeit kleiner werden; oder es mussen, bei gleichbleibenden 
Bezirken, mehr Rilfskrafte ffir die Betriebsfiihrung angestellt werden. 
Tatsachlich lehrt jede Vergleichung der betreffenden Verhaltnisse ver
schiedener Zeiten und Lander, daB dies auch uberall der Fall gewesen ist. 

Fur die PreuBischen Staatsforsten 1) haben die Besoldungen und 
andere personliche Ausgaben betragen: 

1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 
6,6 8,1 8,1 8,2 10,1 10,8 13,1 13,8 18,5 Mill. Mk. 

Ffir die Sachsischen Staatsforsten 2) entfallen je Rektar der 
Gesam tflache 

1) v. Hagen-Donner und Amtl. Mitteil., Tab. 46b. 
2) Entwicklung der Staatsforstwirtschaft, Tab. 7 a. 
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illl Durchschnitt 
der Jahre .. 

an Resoldungen. 
an anderen per

sonl. usw. Aus-

1854/63 1864/73 1874/83 1884/93 1894/1903 1904/13 
3,41 4,05 4,87 5,30 6,70 8,60 Mk. 

gaben . . .. 1,55 1,48 2,92 4,04 5,25 5,48 

Was die Venechnung betrifft, so sind die Verwaltungs- und Schutz
kosten beim jahrlichen Betrieb, der bei allen Erorterungen allgemeiner 
Natur, insbesondere auch fiir die Staatsforstwirtschaft, zu unterstellen 
ist, ihrem einfachen Betrage nach von den Ertriigen in Abzug zu bringen, 
so daB ein Diskontieren und Prolongieren auch hier nicht erforderlich 
wird. Beim aU8setzenden Betrieb sind die Verwaltungskosten dagegen 
mit den Ertragen auf einen gemeinsamen Zeitpunkt zuruckzufiihren. 
Sie werden zu diesem Zweck mit der Unterstellung, daB sie jahrlich in 
gleicher Hohe verausgabt werden, als ein (fingiertes) Kapital ausgedruckt. 

d) Sonstige Kosten. 

Hierunter sind in erster Linie die auf dem Wald und seinen Er
tragen, wie auf jedem Vermogen und Einkommen, lastenden Steuern 
hervorzuheben. Wie diese auch festgesetzt und verausgabt werden 
mogen, es ergibt sich immer, daB sie beim Fortschreiten der wirtschaft
lichen Verhaltnisse, mit dem Steigen der Werte und des Einkommens 
aus dem Walde, groBer werden. 

Die ubrigen Kosten bestehen im Aufwand fiir die Herstellung und 
Unterhaltung von Gebauden fur Beamte und Arbeiter, in der Beihilfe 
zur Unterhaltung von StraBen, Wasserbauten, Jagd- und Nebenbetriebs
anstalten, Unterstutzungen an Arbeiter und Hinterbliebene u. a. AIle 
diese Kosten haben fur die forstliche Statik nur geringe Bedeutung und 
bleiben daher meist unberucksichtigt. 

Als die gemeinsame Tendenz aller Teile der forstlichen Arheiten 
ergiht sich, daB sie im Laufe des Fortschreitens der forsttechnischen 
und volkswirtschaftlichen Entwicklung zunehmen und zwar nicht etwa 
in dem MaBe, wie die Werte der Tauschwerkzeuge (Geld) sinken, sondern 
in einem starkeren Verhaltnis. Dies tritt bei den Abschlussen der Ge
samtausgaben hervor 1) und entspricht dem allgemeinen Grundsatz der 

1) Fiir die PreuBischen Staatsforsten haben die dauernden Ausgaben be
tragen: 
in den Jahren 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 

20,7 28,0 29,2 32,5 35,2 37,9 43,9 51,0 73,2 Mill. Mk. 
Die jahrlichen Ausgaben der Sachsischen Staatsforstverwaltung haben be

tragen: 
im Durchschnitt 

der Jahre .. 1854/63 1864/73 1874/83 1884/93 1894/1903 1904/13 
1,77 2,25 3,56 3,98 5,07 6,28 Mill. ~1k_ 

Fiir die Wiirttembergischen Staatsforsten sind die Ausgaben gestiegen von 
3,07 Mill. Mk. im Jahre 1860 auf 7,11 Mill. Mk. illl Jahre 1910. 
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zunehmenden Intensitat der WirtschaftsfUhrung (vgl. 4. Abschnitt, llr 2). 
Seine Grenze findet diese innerhalb gewisser Schranken berechtigte 
Richtung aber in der Forderung, daB die Zunahme der Kosten nicht 
groBer, sondem kleiner sein soll, als die gleichzeitige Steigerung der 
Rohertrage, so daB die Reinertrage imLaufe derZeit nicht kleiner 
sondern groBer werden. - Trotz vieler Schwankungen in einzelnen 
Jahren und Perioden tritt diese Entwicklung auch in allen geordneten 
Forstverwaltungen tatsachlich hervor 1). 

III. Kapital als Bestandteil der Produktionskosten. 
An Kapital, das von auBen dem Betrieb zugefiihrt wird, 

ist die Forstwirtschaft arm. Die Landwirtschaft bedarf in dieser Be
ziehung einer weit groBeren Kapitalmenge durch die Werkzeuge und 
Maschinen, welche zur Bestellung und Emte gebraucht werden, durch 
die erforderlichen Arbeitstiere, die Vorrate an Futter- und Dungstoffen, 
die Gebaude, welche fiir Arbeiter, Tiere und Emtevorratehergeste1lt 
und unterhalten werden miissen. Aber bei aller Geringfiigigkeit des 
absoluten Betrags besteht, entsprechend dem Arbeitsaufwand, doch die 
allgemeine Regel, daB das von auBell in die Forstwirtschaft eingefiihrte 
Kapital mit dem Fortschritt der Kultur zunehmen muB. Werkzeuge 
zur Kultur und zur Gewinnung der Forstprodukte, Anlagen zur Be
forderung des Holzes, Wohnraume fiir Beamte und Arbeiter, sind auf 
den hoheren wirtschaftlichen Kulturstufen in weit starkerem MaBe vor
handen, als auf dell niederen. 

Weitaus das wichtigste Kapital der Forstwirtschaft ist der stehende 
Holzvorrat (v). Dnter diesem wird die Summe der Bestande ver
standen, welche zur Fiihrung eines nachhaltigen Betriebs vorhanden 
sein miissen. Die Auffassung des Vorrats als Produktionsfaktor ist 
fiir die Forstwirtschaft von groBem EinfluB. Er steht mit den wichtigsten 
Aufgaben des Waldbaues und der Betriebsregelung, insbesondere mit 
dem Durchforstungs- und Lichtungsbetrieb und der Bestimmung der 
Umtriebszeit, in unmittelbarem Zusammenhang und bedarf deshalb der 
eingehenden Begriindung. 

1) Fiir die Preu.i3ischen Staatsforsten haben die Reinertrage (nach Abzug 
aller, auch der einmaligen Ausgaben) betragen: 
in den Jahren 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 

20,7 29,4 22,6 25,0 34,3 27,1 49,9 63,5 54,4 Mill. Mk. 
Dies ist yom Roh-

ertrag . . . 47,5 49,4 42,0 41,5 48,7 41,2 52,4 52,1 40,7%. 
Fiir die Sachsischen Staatsforsten hat der Reinertrag betragen: 

im Durchschnitt 
der Jahre . 

Dies ist yom 
Rohertrag . 

1854/63 1864/73 1874/83 1884/93 1894/1903 1904/13 
3,70 5,69 7,00 7,58 8,27 9,90 Mill. Mk. 

67,6 73,6 66,6 65,5 62,0 60,7%. 



Begriff und Bedeutung des V orrats. 123 

1. Begritf und Bedeutung des Vorrats. 
Die wichtigste hierher gehOrige Frage, die fiir aIle statischen Auf

gaben von Bedeutung ist, geht dahin, ob der stehende Vorrat wirklich 
als Betriebskapital aufzufassen ist. Hiervon hangt es ab, ob seine 
Verzinsung verlangt und bei der Regelung der Wirtschaft beruck
sichtigt werden muB. Von jedem Kapital wird verlangt, daB es sich 
verzinst. Zins ist ein notwendiges Attribut des Kapitals, ohne welches 
dieses weder erzeugt noch erhalten werden wiirde. Auch fiir den Vorrat 
trifft dies zu, wenn er als Kapital aufgefaBt wird. 1st dagegen der Vor
.rat kein Kapital, so kann auch keine Verzinsung gefordert werden, da 
der Zins uberall auf das Kapital beschrankt ist. 

In der allgemeinen Wirtschaftslehre gibt es kaum einen anderen 
Begriff, der so mannigfachen Definitionen unterworfen ist, als das wirt
schaftliche Kapital. Hermann nennt Kapital "jede dauernde Grund
lage einer Nutzung, die Tauschwert hat". Nach Rau wird Kapital 
gebildet von "denjenigen Vermogensteilen, welche dazu dienen, die 
im Volksvermogen enthaltene Gutermenge zu befordern". Roscher 
versteht unter Kapital "jedes Produkt, welches zu fernerer Produktion 
aufbewahrt wird". Fur die sozialistische Richtung der neueren Zeit, 
deren Prinzipien und Folgerungen am grundlichsten von K. Marx 1) 
bearbeitet und dargestellt sind, ist die Negation des Kapitals als 
Guterquelle das wesentlichste Merkmal. Damit wird auch zugleich 
die Negation des Kapitalzinses im allgemeinen und, indem man all
gemeine Satze auf einen einzelnen Wirtschaftszweig ubertragt, auch fur 
die Forstwirtschaft ausgesprochen. 

Unterwirft man an der Hand der vorstehenden Definitionen die 
wirtschaftliche Natur der stehenden Holzbestande der Kritik, so wird 
eingeraumt werden mussen, daB diese nicht notwendig und allgemein 
als Kapital bezeichnet werden diirfen. Waldungen waren vorhanden, 
noch bevor eine Wirtschaft mit den Begriffen Arbeitslohn, Kapital 
und Grundrente existierte. Zu ihrer ursprunglichen Erzeugung haben 
die wirtschaftlichen Produktionsfaktoren nicht mitgewirkt; sie wurden 
lediglich durch die Wirkungen der Natur hervorgebracht. Und wie 
die Waldbestande nach ihrer Entstehung den Charakter des Kapitals 
nicht an sich tragen, so fehlte dieser friiher auch in bezug auf den Zweck
begriff, der in den obigen Definitionen des Kapitals enthalten ist. Auf 
den friihesten Stufen der wirtschaftlichen Kultur ist der Wald kein 
Produkt, das planmaBig erzeugt und benutzt wird; er muBte im Gegen
teil, damit die wichtigsten Aufgaben der nationalen Produktion erreicht 
werden konnten, moglichst grundlich beseitigt werden. 

Wird jedoch die gestellte Frage lediglich auf die wirtschaftlich 
behandelten Forsten von Kulturlandern bezogen, deren allgemeinster 

1) Das Kapital, Kritik der politischen Okonomie, 3. Aun., 5. Abschn., Die 
Produktion des absoluten und relativen Mehrwerts. 
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Zweck auf die Erzeugung eines Ertrags gerichtet ist, so muB sie bejaht 
werden. Was nach den angegebenen Definitionen ffir den Kapital
begriff erfordert wird, ist auf den Vorrat der in geordnetem Betrieb 
stehenden Forstwirtschaft zutreffend. Der Vorrat ist die Grundlage 
von Nutzlmgen, die Tauschwert haben; er ist ein Produkt, das zu fernerer 
Produktion aufbewahrt wird; er dient dazu, die im Volksvermogen 
enthaltene Giitermenge zu befordern. Und da die forstliche Statik 
sich nur mit den okonomisch zu behandelnden Waldungen der Kultur
lander zu beschaftigen hat, so kahn auch ffir statische Untersuchungen 
unterstellt werden, daB der Vorrat als Kapital aufzufassen ist. Dem
gemaB miissen auch die Zinsen des Vorrats als Elemente der Produktiohs
kosten be)1andelt werden. 

Die zum Betriebe der Wirtschaft verwandten Kapitalien werden 
bekanntlich in umlaufende und stehende eingeteiltl). Erstere sind 
solche, welche materiell mit ihrer Masse und ihrem Wert, in das zu er
zeugende Produkt eingehen, wie es z. B. beim Saatgetreide der Land
wirtschaft, beim Schlachtvieh des Fleischers, dem Mehl des Backers, 
dem Holz des Tischlers und Bottchers der Fall ist. Bei den stehenden 
Kapitalien (Werkzeugen, Maschinen, Gebauden usw.) werden nur die 
Fahigkeiten und Eigenschaften zur Giitererzeugung benutzt; sie bleiben, 
wenn sie nicht einer Abnutzung unterliegen, materiell unverandert. 
DaB umlaufende Kapital bildet nach dieser Erklarung seinem gamen 
Betrage nach ein Element der Produktionskosten; yom stehenden 
Kapital dagegen geht nur der Preis ffir die Benutzung und Abnutzung 
in das Produkt iiber. Der Vorrat der Forstwirtschaft unterliegt zwar 
innerhalb langer Zeitraume dem Umlauf; das hiebsreife Holz wird ab
getrieben und in anderes Kapital umgewandelt; er kann deshalb als ein 
langsam umlaufendes Kapital bezeichnet werden 2)., Allein bei einem 
geregelten Nachhaltbetrieb tritt dieser Umlauf zu bestimmter Zeit nur 
fiir einen sehr kleinen Teil des Vorrats ein. Der durch den Einschlag 
des hiebsreifen Holzes entstehende Ausfall wird durch den Zuwachs an 
den anderen Bestanden erganzt. Seinem Gesamtbetrage nach bildet 
der Vorrat eine bleibende GroBe. Er wird mit dem Boden, dem festesten 
Bestandteil des forstlichen Produktionsfonds (als das sog. Waldkapital) 
zusammengefaBt und in der Rechnung wie dieser behandelt. Nur der 
Zins des Vorrats erscheint in den Formeln ffir den jahrlichen Betrieb 
als ein Element der Kosten der Holzerzeugung 3). Er tragt daher 
den Charakter des stehenden Kapitals 4). 

1) Hermann, Staatswirtschaftl. Untersuchungen, 1832, S. 60; Philippo
vich, GrundriB der politischen Okonomie, 3. Aufl., S. 134. 

2) G. Heyer, Waldertragsregelung, 3. Aufl., S. 13; Endres, Lehrbuch der 
Waldwertrechnung, 2. Aufl., S. 10; Judeich, Thar. forstl. Jahrb., 29. Bd., 
S. 19. 

3) G. Heyer, Handbuch der forstlichen Statik, 1871, S. 13. 
4) In diesem Sinne wird er auch von den Nationalokonomen, die sich mit 

der Forstwirtschaft beschiiftigt hahen, aufgefaBt. So namentlich von Helfe-
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Wesentliche Gegensatze in den Prinzipien und Folgerungen der 
Reinertragslehre gehen jedoch aus der Unterordnung des Vorrats unter 
jene Begriffe, wie es in der neuern Literatur vielfach angenommen 
wird 1), nicht hervor. 

2. Besondere Eigentiimlichkeiten des Vorrats. 
Wenn nun auch der Vorrat als Kapital anerkannt wird, so hat man 

doch nicht auBer acht zu lassen, daB er gewisse Eigentumlichkeiten 
besitzt, die es verhindern, daB Regeln, die sonst ffir das Kapital Geltung 
haben, owe weitere)'l auf ihn ubertragen werden konnen. Die wichtigsten 
Besonderheiten des Vorrats als Betriebskapital sind folgende: 

a) Das Verbundensein mit dem Boden. 

Sobald der Vorrat vom Boden getrennt wird, geht der ihm eigen
tumliche Charakter als forstliches Betriebskapital verloren; er scheidet 
aus der Forstwirtschaft aus. Die Verbindung mit dem Boden verleiht 
dem Vorrat eine eigentumliche Schwerfalligkeit, durch die seine Ver
wendung auf den ausschlieBlichen Zweck der Holzerzeugung beschrankt 
bleibt. Er kann, owe seinen eigentiimlichen Charakter zu verlieren, 
zu Spekulationen irgendwelcher Art nicht verwendet werden. Ins
besondere ist er auch als Grundlage fur Anleihen, wodurch der Boden 
zur Beschaffung von beweglichem Kapital benutzt werden kann, nur 
in beschranktem MaBe geeignet. Hieraus ergeben sich Folgerungen 
beziiglich der Eigentumsverhaltnisse am Walde, nicht aber ZU'{' Forderung 
der Kapitalverzinsung, die allgemeine Giiltigkeit zu beanspruchen hat. 

b) Die lange Dauer der Erzeugung. 

Sie zeichnet die Forstwirtschaft vor allen anderen Wirtschafts
zweigen aus. Die Hiebsreife des Holzes erfolgt erst am Schlusse einer 
langen Umtriebszeit. Infolge dieses Umstandes haben Veranderungen 
des Vorrats lange dauernde Folgen. Die Erganzung eines zu geringen 
Vorrats kann nur im Laufe langerer Zeit bewirkt werden. Ein Raubbau 
am Vorratskapital ist daher mit sehr nachhaltigen Wirkungen verknupft. 
Die Berucksichtigung dieses Verhaltnisses ist in Verbindung mit der 
Schwierigkeit der richtigen Berechnung des Vorrats und der Moglich
keit des Eintretens von Naturschaden die Ursache, weshalb vielfach, 
in erster Linie von den Staatsforstverwaltungen, ein konservativerer 
Standpunkt eingehalten wird, als es sonst erforderlich erscheinen wurde. 

rich in Schoenbergs Handbuch der politischen Okonomie, 4. Aufl., II. Bd., S. 268, 
und im Sendschreiben an J udeich, Forstliche Blatter 1872 ("Beim kontinuier
lichen Betrieb hat der Vorrat allerdings den Charakter eines fixen Kapitals"). 

1) Namentlich in den Schriften von Glaser (Zur forstl. Rentabilitatslehre 
·1913; Beitrage zur Waldwertrechnung und forstl. Statik 1915). 
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Andererseits hat jedoch auch die Erhaltung eines zu hohen Vorrats, 
die durch zu dichte Haltung der Besilinde oder zu hohe Umtriebszeiten 
veranlaBt wird, abgesehen von der geringen Kapitalverzinsung, MiB
stande (Bodenverschlechterung bei Lichtholzarten, verstarkte Wirkung 
mancher Naturschaden, insbesondere des Sturms) zur Folge. Irgend
welche Folgerungen gegen die allgemeine Regel, daB der Vorrat Be
triebskapital ist und der Forderung der Verzinsung unterliegt, konnen 
auch aus dieser Eigentumlichkeit nicht abgeleitet werden. 

3. Bestimmungsgrunde fur die Rohe des Vorratskapitals. 
1m Vorratsk~pitalliegt unter allen Umsilinden ein wichtiges Merk

mal fur den forstlichen Betrieb. Die Begrundung seiner Hohe und 
seines Wertes ist daher in jeder geordneten Wirtschaft erforderlich; 
sie bildet eine der wichtigsten Aufgaben der forstlichen Statik. Es ist 
einerseits unrichtig, zu hohe, ungenugend sich verzinsende Kapitalien 
zum Betriebe zu unterhalten; andererseits kann eine zu starke Ver
minderung des Vorratskapitals einer der groBten wirtschaftlichen 
Fehler sein. 

Der Vorrat, welcher als der den vorliegenden Verhaltnissen ent
sprechende anzusehen ist, wird normaler Vorrat (nv) genannt. Er 
ist nicht nur durch eine bestimmte Hohe, sondern auch durch eine be
stimmte Zusammensetzung gekennzeichnet (regelmaBige jahrliche ode]> 
periodische Altersstufenfolge). Der wirkliche Vorrat (wv) weicht yom 
normalen nach beiden Richtungen in silirkerem oder schwacherem 
Grade abo Ihn dem normalen Vorrat moglichst anzunahern, ist eine 
wichtige Aufgabe der Forsteinrichtung. Ihr wird Rechnung getragen 
durch die Festsetzung des Etats, die so zu treffen ist, daB die Annaherung 
im Laufe einer bestimmten Zeit herbeigefiihrt wird. 

Die Ursachen, von welchen die Massen und Werte des Vorrats ab
hangen, sind einerseits auf forsttechnisehe, andererseits auf okonomisehe 
V erhal tnisse zuruekzufiihren. 

a) Forstteehnisehe Bestimmungsgrunde. 

Zunachst sind die Standortsverhaltnisse als solehe hervor
zuheben. Je besser sie sind, um so groBer sind die Massen, welehe auf 
einer bestimmten Flache erzeugt werden; um so hoher die Werte des 
Durehsehnittsfestmeters bei einem bestimmten Alter der Bestande. Das 
Produkt aus Masse und Wert, welches den Vorrat bildet, muB daher in 
noch starkerem Verhaltnis verschiedell sein, als es seinen einzelnen 
Faktoren entspricht. - Sodann sind die Bestandesverhaltnisse 
von EinfluB. Die Vollstandigkeit der Bestockung, die Beschaffenheit 
der Bestande, das Vorhandensein von Schaden jeder Art kommt be
sonders in Betracht. Je besser die Bestande begrundet und behandelt 
sind, um so hoher ist zwar nieht immer die Masse, aber stets der Wert,. 
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welcher im Laufe eiher bestimmten Zeit erzeugt wird und ill den Be
standen vorhanden ist. - Von groBem EinfluB auf die Rohe des Vor
rats ist ferner die Umtriebszeit. Do. die alten Bestande stets den 
wesentlichsten Teil des Vorrats bilden, so nimmt dieser auf der duroh
sohIlittlichen Flacheneinheit bei waohsender Umtriebszeit zu, und zwar 
ill starkerem Verhiiltnis, als der Zahl der Jahre entsprechend ist. -
Sehr versohieden ist das Verhalten der Betriebsarten in bezug auf 
das Vorratskapital. Der Niederwald ist die extensivste Form der Forst
wirtsohaft; er arbeitet mit einem sehr geringen Vorratskapital. Aber 
auoh der Mittelwald und die ihm verwandten Betriebsformen tragen 
eihen extensiven Charakter. Masse und Wert des Vorrats sind gering. 
Duroh das hOohste Vorratskapital sind der regelmaBige Roohwald und 
der Plenterwald ausgezeiohnet. Wie sioh beide zueihander verhalten, 
laBt sioh, wenigstens ill allgemeiher Fassung, nioht zum Ausdruok bringen. 
- Endlioh muB auf die Versohiedenheit der Wirtschaftsfiihrung 
hingewiesen werden. Der aus einer regelmaBigen Reihe von Bestanden 
versobiedenen Alters gebildete Vorrat ist das obarakteristisobe Merk
mal ffir den j abrIiohen Betrieb, wahrend es der aussetzende nur 
mit einzelnen Bestanden zu tun bat, die zeitlicb in ihren Massen und 
Werten sehr versobieden sind. 

b) Okonomisobe Bestimmungsgrunde fur die Robe des 
Vorrats. 

Als solobe sind in erster Linie die Wirtsobaftsprinzipien (des 
groBten Wertdurobsobnittszuwaobses, Waldreinertrags, Bodenreinertrags) 
bervorzubeben, welobe ffir die Betriebsfiihrung bestimmend sein sollen; 
sie werden durob okonomisobe Momente obarakterisiert. Die Folgen 
der Wirtsobaftsprinzipien finden aber immer in den unter a bervor
gebobenen forstteobnisoben Verhii.ltnissen ihren Ausdruok. Ihr Ein
fluB auf die Robe des Holzvorratskapitals fallt daher auob mit dem, 
was dort bemerkt wurde, in saoblioher Hinsioht zusammen. Die Wald
reinertragslehre hat bei konsequenter Durohfiihrung eine diohtere RaJ
tung der Bestande und bohere Umtriebszeiten zur Folge als die Boden
reinertragslehre. Daher fiihrt sie oet. par. zu hoheren Vorraten. Die 
Bodenreinertragslehre hat dagegen mit der Forderung der Kapital
verzinsung stets die Tendenz, von einem gewissen Zeitpunkt ab kraftigere 
Durchforstungs- und Liohtungshiebe zu fiihren und sobleohtwiiobsige 
Bestande friiher zum Einsoblag zu bringen. Hierdurob wird oet. par. 
eine Verminderung des Vorrats bewirkt. 

Zweitens ist die allgemeine volkswirtsohaftliche Kulturstufe 
von EinfluB auf die Gestaltung des VorratskapitaJs. Es ist eine ffir 
alle Wirtsobaftszweige giiltige Regel, daB sie mit Zunabme der volks
wirtsobaftlioben Kultur iIltensiver, mit Aufwendung einer groBeren 
Menge von Arbeit und Kapital, betrieben werden mussen. Diese Regel 
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gilt auch fUr die Forstwirtschaft. Hiernach muB auch der Vorrat im 
Laufe des Kulturfortschritts zunehmen. 

In der Forderung zunehmender Intensitat liegt nach vorstehender 
Erlauterung eine gegensatzliche Tendenz zu derjenigen, welche aus 
der Auffassung des Vorrats und der Forderung seiner Verzinsung hervor
. geht. Bei der Aufstellung der Wirtschaftsregeln fUr den Durchforstungs
betrieb, Lichtungsbetrieb, die Umtriebszeit usw. miissen stets diese 
beiden Richtungen beriicksichtigt werden. Sie verhindern die 
Befolgung von Extremen, zu welchen jedes einseitig ausgefiihrte 
Prinzip Veranlassung geben kann 1). 

4. Berechnung des Vorrats. 
Einwandsfreie Berechnungen des Vorrats, die den mathe

matischen und okonomischen Anforderungen geniigen und zugleich 
einen wiinschenswerten Grad von Genauigkeit besitzen, gibt es nicht. 
Gewisse Ausstellungen lassen sich - sowohl gegen die Art der Berechnung 
als auch gegen die Genauigkeit der Resultate - unter allen Verhaltnissen 
geltend machen. Der Natur der Sache nach muB sich die Berechnung 
des Vorrats einerseits auf die Masse, andererseits auf den Wert erstrecken. 

a) Die Masse des Vorrats. 

Die Anspriiche, welche betreffs der Aufnahme des Vorrats ge
stellt werden, sind bekanntlich von dem Zweck abhangig, welchem 
dieselbe dienen solI. In derLiteratur und Praxis sind folgende Ver
fahren vertreten worden: 

1. Ermittelung der Vorratsmasse nach dem Haubarkeits
durchschnittszuwachs. Von den ersten Vertretern der mathe
matischen Methoden der Ertra.gsregelung wurde die Regel aufgestellt, 
daB der Vorrat der Bestande und Reviere nach dem Haubarkeitsdurch
schnittszuwachs berechllet werde 2). Diese Methode besitzt den Vor
zug groBer Einfachheit. Bei gleicher Bonitat steht die Masse der Be
stande im direkten Verhaltnis zum Alter; sie ist fUr jede Aliersstufe 

1) VgI. den Absohnitt iiber die Zunahme der Intensitat der Bodenkultur 
am Schlusse des 1. Teils. 

2) Als Urheber dieses Verfahrens wird der (unbekannte) Verfasser des von 
der Hofkammer in Wien 1788 erlassenen Dekretes angesehen, welches vorschreibt, 
wie der Wert eines "forstmiiBig behandelten" (mit normaler Altersstufenfolge 
und normalem Zuwachs versehenen) und eines nicht forstmaBig behandelten (iiber 
die Krafte abgeholzten oder zuviel gesohonten) Waldes berechnet werden sonte. 
Von der Waldwertberechnung ist das Verfahren bald auf die Ertragsregelung uber
tragen, wie aus den Mitteilungen von K. Andre (in den "Okonomischen Neuig. 
keiten", 1811) und von E. Andre ("Versuch einer zeitgemiiBen Forstorganisation", 
1823) hervorgeht. Naheres iiber die Geschichte der osterr. Kameraltaxe enthalten 
die Schriften iiber Forsteinrichtung (vgL insbesondere Judeich, 6. Aufl. von N eu
meister, § 121 und 127. 
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m 
= - a. Fur den normalen Vorrat besteht die bekannte, leicht anwend

u 
nZ 

bare Formel nv = 2' Wenn es sich bei der Aufnahme des Vorrats 

darum handelt, die Bedeutung nachzuweisen, die ihm in Beziehung 
auf die Erfiillung des Etats an Haubarkeitsertragell zukommt, so laBt 
sich gegen dies Verfahren nichts emwenden. Unter dem EinfluB der 
Fachwerks- und Vorratsmethodell, welche trotz ihrer grundsatzlichen 
Verschiedenheiten im wesentlichen diesen Standpunkt vertreten, hat 
die vorliegende Methode allgemeinere Anwendung gefunden, als es dem 
wirklichen Sachverhalt entspricht. Von K. und G. Heyer 1) wird 
sie ohne Einschrankung vertreten. Sie stellen als Regel auf: "Man 
findet die GroBe des normalen Vorrats, indem man das Alter einer jeden 
Stufe mit dem normalen Haubarkeitsdurchschnittszuwachs multipli
ziert und die Produkte addiert." Zur Begrundung wird bemerkt: "In 
bezug auf die Etatserfiillung ist diejenige Holzmasse, welche die Be
stande VOl' del' Haubarkeit besitzen, irrelevant. Es kommt vielmehr 
zu dem vorgedachten Zweck einesteils die Holzmasse, welche jede Be
standesaltersstufe im Haubarkeitsalter liefern wird, andernteils das 
Verhaltnis des gegenwartigen Alters zu dem Haubarkeitsalter del' be
treffenden Stufe in Betracht." Allein dem jetzigen Stande des forst
lichen Betriebs entspricht diese Auffassung durchaus nicht 2). Die 
neuere Forstwirtschaft ist in bezug auf die Regelung del' Ertrage gerade 
dadurch charakterisiert, daB den VOl' Eintritt del' Haubarkeit erfolgen
den Hieben (Durchforstungen, Lichtungen, Aushieben) im Gegensatz 
zu Heyers Ansicht cine weit groBere Bedeutung beizumessen ist, als 
es fruher del' Fall war, wahrend die Verhaltnisse del' spateren Zukunft 
zurucktreten. 

2. Nach dem wirklichen Holzmassengehalt. Wenn dem 
Vorrat nach seinem realen, tatsachlich vorliegenden Zustand Ausdruck 
gegeben werden solI, so ist die Masse del' Bestande, wie sie zur Zeit del' 
Aufnahme vorliegen, einzuschatzen odeI' zu berechnen. Auf das hierbei 
anzuwendende Verfahren (Kluppierung, Hohenmessung usw.) und den 
Grad del' Genauigkeit, del' verlangt werden kann, ist· hier nicht ein
zugehen. Man hat zu heachten, daB beides nach dem Zweck, zu welchem 
die Aufnahme erfolgt, sehr verschieden sein kann Ulld muB. Urn den 
Vorrat eines ganzen 'Valdes darzustellen, ist cin genauer Nachweis del' 
Massen del' einzelnen Bestande wedel' erforderlich noch ausfiihrbar. 

1) Die Waldertragsregelung, 3. Aufl., § 34, Veranschlagung des normalen 
Vorrats, und § 36, Veranschlagung des wirklichen Vorrats. 

2) Sie wird deshalb auch von den meisten Vertretern del' Forsteinrichtung 
als fehlerhaft bezeichnet. So insbesondere von Judeich, Forsteinrichtung, 6. er
ganzte Auflage von Neumeister, § 127; Stoetzer, Forsteinrichtung, § 100; 
Riebel, Waldwertrechnung, S. 104. 

l\1artin, Forst!. Statik. 2. Auf!. 9 
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Die Aufnahme erfolgt hier gewohiilich unter Zuhilfenahme der Mittel, 
welche Erfahrung undStatistik darbieten, auf dem Wege der Einschiitzung. 
Dabei sind gleichartige Bestande in der Regel zusammenzufassen. 

3. Nach dem Altersklassenverhaltnis. Bei den meisten itl 
der Praxis zur Anwendung gelangten Verfahren der Ertragsregelung 
kommt beim Nachweis des Vorrats keine der genannten Methoden 
zur Anwendung. Die Bedeutung, welche demVorrat in der Literatur 
beigelegt wird, hat in der Praxis die Altersklassentabelle. Eine 
nach Holzarten geordnete, abgeschlossene Altersklassentabelle gibt dem 
Vorrat des Waldes klaren Ausdruck. Gewisse Verhiiltnisse konnen 
daraus besser ersehen werden, als aus Zahlen, die den Vorrat in einer 
Fefltmeter- oder Wertsumme nachweisen. Indessen ffir die Aufgaben 
der forstlichen Statik sind die Altersklassennachweise der Betriebs
plane nicht geniigend. Um bestimmte Untersuchungen fiber den Wert
zuwachs usw. anzustellen und das Vermogen des Waldeigentiimers 
nachzuweisen, muS dem Vorrat bestimmter Ausdruck gegeben werden, 
als es in den Altersklassentabellen der Wirtschaftsplane geschieht. 

b) Berechnung des Werts des Vorrats. 

Noch weniger als es bezfiglich der Masse zulassig ist, lassen sich 
ffir die Berechnung der Werte allgemeine RegeIn aufstellen. Richtige 
Methoden zum Nachweis des Wertes gibt es nicht. Gegen 
jede Art der Wertberechnung lassen sich Einwande erheben, die das 
gnmdlegende Prinzip, die befolgte Methode und die Ausfiihrung be
treffen. 

Gegenfiber den Aufgaben der Waldwertrechnung, auf die sich die 
von den Forstverwaltungen erlassenen Vorschriften fiber die Ermittelung 
des Vorrats zunachst bezogen haben 1), werden bei der forstlichen 
Statik geringere Ansprfiche an die Genauigkeit und Vollstandigkeit 
der Rechnung gestellt. Auch liegen hier die durch die Interessen eines 
Kaufers oder Verkaufers gegebenen Tendenzen nicht vor. Viele Verhalt
nisse, welche auf den Wert von EinfluB sind, kann nur durch Schatzung, 
nicht durch exakte Rechnung, Ausdruck gegeben werden. Trotzdem 
haben die in den Formeln der Waldwertrechnung enthaItenen Grund
gedanken auch ffir die forstliche Statik Bedeutung. - Als Wertart 
konnen Kosten-, Erwartungs- und Verbrauchswerte in Betracht, 
kommen. 

Kostenwerte werden bekanntlich derart hergeleitet, daB die zur 
Bestandesbildung wirksam gewesenen Faktoren (Bodenwerte, Kultur-

1) Dies gilt namentlich auch von der preuBischen ".Anleitung zur Wald
wertberechnung", 1866 und 1888, welche im § 1 die FaIle, welche in der PreuBischen. 
Staatsforstverwaltung zur Berechnung von Waldwerten am haufigsten .AnlaB 
geben, bestimmt hervorhebt (Ankauf, Verkauf, Expropriation, Austausch, Schaden-
ersatzberechnungen, Abfindung von Berechtigungen, Grundsteuerveranlagung). 
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und Verwaltungskosten) auf die Gegenwart prolongiert werden. Hier
von konimen die etwa eingegangenen Ertrage, bezogen auf den gleichen 
Zeitpunkt, in Abzug. Die allgemeine Formel fur den Bestandeskosten
wert lautet: 

HKm = c . I,opm + (B + V) (I,opm - I) - (Da . I,opm-a + .. , ) 1). 

Yom Standpunkt des forstlichen Produzenten sind Kostenwerte, 
wie friiher (s. S. 97f.) hervorgehoben wurde, als die richtigsten anzusehen. 
Sie beruhen auf den notwendigen dauernden Grundlagen der Wirtschaft 
und werden daher auch von den Begrundern der forstlichen Statik, 
welche tieferO auf die Sache eingehen, vertreten. Trotz der in der neuesten 
Zeit gegen die Theorie der Kostenwerte erhobenen Einwande werden 
diese in der forstlichen Praxis jederzeit Bedeutung behaupten. Wenn 
die Bestandteile, welche die Formel enthalt, mit richtigem Inhalt aus
gefiillt werden konnen, so laBt sich auch vom Standpunkt der Praxis 
gegen ihre Anwendung nichts einwenden.' In den meisten Fallen stehen 
dieser allerdings Schwierigkeiten entgegen. Sie beruhen auf dem va
riabeln Charakter der Elemente des Kostenwertes. Der Boden, der 
in der Formel als ein fester zahlenmaBig nachweisbarer Faktor erscheint, 
hat so viele charakteristische Besonderheiten wirtschaftlicher, politischer 
und sozialer Natur, daB seine Verbindung mit andern Faktoren der 
Produktion nicht ohne weiteres zulassig ist. Geht man auf die Be
stimmungsgriinde seines Wertes naher ein, so ergibt sich ffir jedes Revier 
eine groBe Zahl von Bodenwerten. Ebenso sind die Kosten ffir Ver
waltung und Schutz nicht gleich bleibend, sondern dem Wechsel unter
worfen; fUr langere Zeit lassen sie sich selten nachweisen. In noch 
hOherem Grade gilt dies von den Kulturkosten. Ganz allgemein rouB 
man anerkennen, daB gleiche Produktionskosten sehr verschiedene Be
standeswerte zur Folge haben und daB gleiche Bestaudeswerte mit 
sehr verschiedenen Kosten erzeugt sein konnen. Um den in den Einzel
fallen eintretenden Schwankungen nach Moglichkeit zu begegnen, 
werden der Anwendung der ]'ormel normale oder mittlere Satze zu
grunde gelegt, bei denen von Schwankungen zeitlicher und ortlicher 
Natur abstrahiert wird. 

Der Natur der Sache nach sind Kostenwerte am besten anzuwenden 
fur jiingere Bestande, die unter regelmaBigen Verhaltnissen entstanden 
sind. Rier konnen die statistischen Grundlagen, wenigstens nach ihren 
durchschnittlichen Satzen, einigermaBen sicher nachgewiesen werden. 
Je langere Zeit seit der Bestandesbegriindung vergangen ist, urn so 
weniger konnen Kostenwerte der Schatzung der Bestandeswerte als 
Grundlage dienen. FUr altere Bestande, die den wichtigsten Teil des 
Vorratskapitals ausmachen, sind sie ungeeignet. 

1) Bei dieser und den spii.ter aufgefiihrten Formeln sind die Bezeichnungen 
von Endres (Waldwertrechnung usw.) eingehalten. 

9* 
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2. Erwartungswerte. Sie werden dadurch ermittelt, daB die 
Ertrage an Haubarkeits- und Vornutzungen auf die Gegenwart dis
kontiert werden. Von den Ertragen kommen die aufzuwendenden 
Kosten, bezogen auf den gleichen Zeitpunkt, in Abzug. Die allgemeine 
Formel des Bestandeserwartungswertes ist demnach: 

A 1t+Dnl,opu-n + ... -(B+ V)(l,opu-m-l) 
HE =-- - - -m l,opu-m . 

Die Anwendung nach dem Erwartungswert ist, entsprechend den 
operen Grenzen flir die Bestimmung del' Preise, vom Standpunkt des
jenigen, del' den Wald in Zukunft nutzt (Waldeigentumer, Kaufer), das 
richtigste Verfahren der Wertnachweisung. Auf jungere Bestande sind 
abel' Erwartungswerte aus entsprechenden Grunden, wie Kostenwerte 
fUr altere, nicht anwendbar, weil die Elemente, welche zur Ausfiillung 
del' obigen Formel i10twendig sind, fur junge und mittlere Bestande 
ebensowenig bestimmt und richtig dargestellt werden konnen, als dies 
bei den Kostenwerten fur altere Bestande der Fall ist. Die Masse der 
End- und Vorertrage ist nach der Behandlung del' Bestande verschieden. 
Noch weniger ist mal1 imstande, den Preisen, welche in Zukunft zu er
warten sind, bestimmtei.l Ausdruck zu geben. DaB sie sich stetig andern, 
wie G. Heyer 1) annimmt, ist nicht zutreffend, auch wenn in ihrem 
durchschnittlichen Verlauf viel mehr Regel und Ordnung hervortritt, 
als man anzunehmen geneigt ist. Endlich bedarf man fiir die Ermittelung 
des Ertragswertes einen bestimmten ZinsfuB, mit dem die Diskontierung 
bewirkt wird. Die Griinde, welche nachstehend in bezug auf den Zins
fuB gel tend gemacht werden, verlangen, daB seine Anwendung tunlichst 
beschrankt wird. (Naheres siehe unter 5.) 

3. Verbrauchswerte. Sie werden dergestalt ermittelt, daB man 
die Werte des Durchschnittsfestmeters del' Bestande (geordnet nach 
Holzart, Altersstufe und Bonitat) nach MaBgabe del' Sortimentsprozente 
auf Grund del' Preise eines bestimmten Reviers, unter Abzug del' Wer
bungskosten, nachweist. DaB auch del' Verbrauchswert Mangel besitzt, 
licgt klar am Tage. Jungere Bestande besitzen gar keinen Verbrauchs
wert, dagegen haben sie einen nicht unbedeutenden wirtschaftlichen 
Wert. Bei Bestanden von mittlerem Alter besteht jederzeit ein Unter
schied zwischen dem Verbrauchswert und dem wirtschaftlichen Wert, 
del' die Ursache ist, daB sie nicht eingeschlagen, sondern auf dem Stocke 
erhalten werden. Trotz diesel' offenbaren Mangel hat del' Verlaufswert 
fur den Nachweis des Vorrats am meisten Bedeutung. Er benlht auf 
realer Grundlage und ist von dem Rechnungsverfahren und den theore-

1) Handbuch der forstl. Statik, S. 45 ("man tragt zur Erforschung des Ge
setzes - nach welchem die Preise sich entwickeln - die Preise, welche fiir ein be
stimmtes Sortimentim Laufe der letztverflossenen Jahre erzielt wurden, als die Ordi
naten einer Kurve auf und verlangert dieselbe nach MaBgabe ihres bisherigen 
Verlaufs"). 
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tischen Unterstellungen, welche alle anderen Wertarten notig machen, 
unabhangig. Von den Vertretern der exakten Richtung des Forst
wesens ist auf die Mangel des Verbrauchswertes hingewiesen. G. Heye r 1) 
hebt hervor, die Veranschlagung des Vorrats nach dem Verbrauchs
wert sei unrichtig, weil die GroBe des fUr eine Wirtschaft erforderlichen 
Betriebskapitals nur nach dem Erzeugungsaufwand bemessen werden 
durfe. Indessen dieser theoretischen Forderung kann sich die Praxis 
nicht fugen. Sie ist gebunden durch den eigentumlichen Charakter 
des Vorrats, auf den bereits fruher hingewiesen wurde. Oft besteht gar 
nicht die Moglichkeit, andere Methoden allZuwenden, als nach dem Ver-. 
brauchswert. Es bleibt dabei zu beachten, daB fUr alte Bcstande, die 
den weitaus wichtigsten Bestandteil des Vorrats bilden, die Differenzen 
zwischen Verbrauchs- unq. Erwartungswert so geringfugig sind, daB 
sie praktisch wenig in die Wagschale fallen. Es komm t endlich in Be
tracht, daB der Verbrauchswert ermittelt werden muB, um dem Wert
zuwachs der Bestande, del' den wichtigsten Bestimmungsgrund der 
Umtriebszeit bildet, Ausdruck zu geben. Fur den Nachweis des "\Vertzu
wachses kann eine alJdere Art der Ermittelung als nach dem Verbrauchs
wert gar nicht in Frage kommen, da jede andere Methode lediglich 
rechnerische Funktionen darsteIlt, aus denen eine reale Wertzunahme 
nicht hervorgeht. 

Was das Verhaltnis der 3 Wertarten betrifft, so stellen sich bekannt
lich Bestandes-Erwartungs- und Kostenwerte rechnerisch einander gleich, 
wenn man als Bodenwert den Erwartungswert und als Ertrage und 
Kosten die Satze, nach denen dieser berechnet ist, in die Formel ein
steUt. Nach den okonomischen Anschauungen, die ihnen zugrunde 
liegen, sind sie aber durchaus verschieden: Bodenwerte und Verwaltungs
kosten wirken positiv auf die Kostenwerte, negativ auf Erwartungs
werte. Was die Verbrauchswerte betrifft, so sind sie VOl' dem Zeitpuilkt 
del' Hiebsreife kleinet als Erwartungs- und Kostenwerte. Daher wurde 
derVorrat, wenn die jungeren und mittleren Bestande nach dem Ver
brauchswert veranschlagt werden, zu niedrig eingesetzt. 

Aus dem Umstand, daB Kostenwerte nicht fur aIle - Erwartungs
und Verbrauchswerte nicht fUr junge Bestande angewandt werden 
konnen, daB ferner fur die in del' Praxis vorherrschenden unregelmaBigen 
Bestande Kosten- und Erwartungswerte uberhaupt ausgeschlossen sind, 
geht hervor, daB eine einheitliche Methode del' Berechnung des Vor
ratswertes, obwohl sie an sich erwunscht ware, nicht durchfUhrbar 
ist. Es werden in der Regel mehrere Wertarten in Anwendung gebracht 
werden. Diesel' Standpunkt wird auch von den Staatsforstverwaltungen, 
die Bestimmungell uber die Ermittelung des Vorrats gegeben haben, 
tibereinstimmelld vertreten 2). Die Zwischenglieder zwischen den nach 

1) Waldertragsregelung, 3. Auf I., § 34. 
2) Zu Zwecken der Ertragsregelung und forstlichen Statik sind die Werte 

der Vorrate in del' Praxis zuerst durch die saehsische Forsteinrichtungs-
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verschiedenell Methoden ermittelten Wertstufen sind darth im Wege 
der Interpolation eirtzufiigen. Dabei wird, wie es in allen Wirtschafts
zweigen der Fall ist, haufig von der Schatzung Anwendung gemacht 
werden miissen. 

So verschiedenartig die Verhaltnisse, welche den Wert bestimmen, 
nun auch liegen mogen - unter allen Umstanden wird es notig, daB 
den Vorratswerten bei der Betriebsregelung die gebiihrende Beriick
sichtigung zuteil wird. Als unbegriindet ist aber der gegen jede der 
angegebenen Wertarten geltend zu machende Einwand zu bezeichnen, 
daB, werth man den Vorrat eines groBen Waldes mit einem Male ein
schlagen. und verkaufen wfude, man nicht die Preise erhielte, mit denen 
der Vorrat berechnet ist 1). Die jederzeitige Realisierung der Kapitalien 
ist keine Bedingung fiir die Hohe' ihrer Einschatzung. Derselbe Ein
wand laBt sich gegen die Einschatzung zahlreicher anderer Bestand
teile des Volksvermogens machen. Wenn alle Grundstiicke, Hauser, 
Fabriken, Viehbestande gleichzeitig zum Verkaufe gestellt wiirden, 
so wiirden gleichfalls die entsprechenden Werte nicht erzielt werden. 

anstalt nachgewiesen worden. Nach den beziiglichen Bestimmungen sind die 
1- bis 40jahrigen Bestande nach del' Formel fUr den Kostenwert zu berechnen. Es 
werden zunachst "Boden-Nettowel'te" gutachtlich festgestellt, und zwar unter 
Anlehnung an eine Berechnung des Erwartungswertes, dessen Hohe aber unter 
Riicksicht auf Standorts·, Absatzverhiiltnisse usw. modifiziert wird. Der auf solchem 
Wege geschiitzte Bodenwert wird fiir die betreffenden Reviere als eine gleich
bleibende, den mittleren Verhaltnissen derselben entsprechende GroBe angesehen. 
Dem Boden wird das sog. "Kostenkapital" zugesetzt, das durch Kapitalisierung 
del' jahrlichen Ausgaben fUrVerwaltung, Schutz, Wegebau gefunden wird. Auch 
die KultUJkosten werden nach den Durchschnittsergebnissen der periodischen Ab
schliisse del' Rechnungen eingesetzt. Sie beziehen sioh auf 1 ha Neukultur nebst 
den Kosten fUr Kulturpflege. Ebenso werden die Ertrage, welche in Abzug zu 
bringen sind, den Wirtsohaftsbereohnungen entnommen. Die iiber 40jahrigen 
Bestande werden naoh dem Produkt aus Masse und Durohschnittswert der Massen
einheit berechnet. In PreuBen sollen nach den aHgemeinen Vorschriften zur 
Verfiigung yom 15. Mai 1905, betreffend Waldwertsbereehnungen, die unter 40 
bis 50 Jahre alten Bestande in der Regel naeh dem Erwartungs- oder Kosten
werte bereohnet werden; altere und aHe hiebsreifen Bestande sind nach ihrem 
Verkaufswerte zu veransehlagen. Ahnliehe Vorschriften sind fUr ElsaB-Loth
ring en (Vorsehriften fUr die AufsteHung und Revision der Forsteinrichtungswerke 
1910, § 59) und Baden (Dienstweisung iiber Forsteinrichtung 1912, § 23-25) 
erlassen. 

1) Dieser Punkt wurde gegen die Anwendung der Bodenreinertragslehre 
geltend gemacht, insbesondere von: Bose, Beitrage zur Waldbereehnung 1863, 
S. 181 u. a. a. SteHen; Baur, Waldwertbereehnung 1886, S. 235 ("Ware es abel' 
aueh moglich, den Normalvorrat zu berechnen, so konnte dieser Wert doeh nicht 
maBgebend sein, weil der Normalvorrat auf einmal nioht ohne Verlust absetzbar 
ist." - Am origineHsten von Borggreve, del' (Forstreinertragslehre, S. 101 f.) 
die Frage folgendermaBen einleitet: "loh frage nun in meiner Unwissenheit: Wie 
ermittelt man denn aber den "Vert des normalen oder anormalen Vorrats ? . .. Oder 
halten die Herren. uns Forstleute fUr so dumm, daB wir den Wert des normalell 
Vorrats ohlle weiteres als das Produkt aus . seiner Masse und den zcitigen Duroh
schnittsholzpreisell ansetzell?? 
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Trotzdem werden sie gemaB der Schatzung nach dem vollen Preise be
rechnet. Das Rolzvorraiskapital erfiillt seinen wirtschaftlichen Zweck 
dadurch, daB es, auf dem Stocke befindlich, Zuwachs erzeugt. In del' 
Regel hat es, wie es bei allen unreifen Erzeugnissen der Fall ist, hier
durch einen hoheren Wert als denjenigen, welchen es beim Abtrieb er
geben wurde. 

5, Der Zinsfu6 fur das Holzvorratskapital. 
Wenn der Rolzvorrat als Betriebskapital aufgefaBt wird, so muB 

der Zins desselben bei statischen Untersuchungen als ein Element del' 
Produktionskosten angesehen und in Rechnung gesetzt werden. Je 
nach del' Rohe des ZinsfuBes ist die Anteilnahme des Vorrats an den 
Kosten der Holzerzeugung sehr verschieden. Der ZinsfuB ist deshalb 
fUr die Forstwirtschaft unter allen Umstanden von Bedeutung und 
bedarf der eingehenden Begrundung. Die Schwierigkeit, ihn einwand
frei festzusetzen, darf nicht dazu verleiten, die in seiner Begrundung 
liegenden Gedanken hintanzusetzen, wie es von den Gegnern der forst
lichen Statik jederzeit geschehen ist 1). 

Die wichtigsten Punkte, welche bei der Begrundung des forstlichen 
ZinsfuBes zu erortern sind, betreffen seine Rohe, seine Verschiedenh~it 
nnter abweichenden Bestandes- und Betriebsverhaltnissen und die Art 
seiner Anwendung. 

a) Die Hohe des ZinsfuBes. 

Als del' einfachste und nachstliegendste MaBstab fur den Zins odeI' 
den Preis fUr die Kapitalnutzung muB, entsprechend dem naturlichen 
ArbeistloJll1, die Werterzeugung oder Werterhohung angesehen werden, 
die durch die Wirkung des betreffenden Kapitals hervorgebracht wird. 
Indessen diesel' Satz, so einfach er theoretisch auch erscheint, lliBt sich 
praktisch nicht verwerten. Aus dem Erfolg der Produktion, den fertigen 
Erzeughissen, kann die Wirkung des forstlichen Kapitals, ebenso wie 
es in anderen Wirtschaftszweigen der Fall ist, nicht nachgewiesen werden, 
weil diese durch die gemeinsame Wirkung der verschiedenen miteinander 
eng verbundenen Produktionsfaktoren erzeugt werden 2). In vielen 
Fallen, insbesondere bei Anwendung von Kostenwerten, wird um-

1) Borggreve, Forstabschiitzung, S. 397, beginnt den auf den ZinsfuB be
ziiglichen Abschnitt mit den Worten: "Del' sog. WaldwirtschaftszinsfuB bleibt 
wegen del' in der Regel zwischen Bestandesgriindung und Ernte liegenden langen 
Zeit mit unabsehbarer Anderung der allgemeinen und forstwirtschaftlichen Kon
junkturen stets eine unbekannte und durchaus unberechenbare GroBe." 

2) Der eingehendste Versuch, den ZinsfuB, in Verbindung mit dem Arbeits
lohn, aus dem Gang del' Wirtschaft abzuleiten, ist von V. Thiinen (Iso1. Staat, 
2. Teil) gemacht worden. Eine unmittelbare praktische Anwendung seiner tief
gehenden Gedanken und griindliohen Untersuchungen hat abel' bis jetzt noch nicht 
gemacht werden konnen. 
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gekehrt yom Kapital und Zins auf den Wert der Erzeugnisse geschlossen. 
Wegen der Unmi:iglichkeit, den ZinsfuB aus dem ProduktionsprozeB 
selbst abzuleiten, ist es ublich, daB bei den auf die Anteilnahme des 
Kapitals bezuglichen Rechnungen der mittlere landesubliche ZinsfuB 
zugrunde gelegt wird. Fur diesell gilt die Regel, daB er ein gleich
maBiges Verhalten zeigt. Schon A. Smith 1) hebt diese Eigenschaft 
des Kapitalzinses anderen Einkommenszweigen gegenuber hervor, indem 
er sagt, daB nur die dem Betriebe anhaftende Unsicherheit und die 
mit den Geschaften verbundene Unannehmlichkeit, Abweichungen des 
Kapitalgewinns bewirkten. Ve!steht man aber, wie die meisten National
i:ikonomen, unter dem landesublichen ZinsfuB die mittlere Zinshi:ihe 
sicher und muhelos verliehener Kapitalien, so hat der Faktor der Sicher
heit auf den ZinsfuB keinen EinfluB. Die mit der Benutzung oder Ver
leihung des Kapitals verbundene Unannehmlichkeit aber kann als 
Arbeit angesehen und muB dann in anderer Weise in Rechnung ge
zogen werden. Scheidet man auch dieses Moment aus den Bestimmungs
grunden fUr den ZinsfuB aus, so ist keine Ursache mehr vorhanden, 
welche zu Unterschieden des Kapitalzinses Veranlassung gabe. Del' 
reine, von allen wirtschaftlichen Besonderheiten freie landesubliche 
ZinsfuB einer gewissen Zeit muB daher als feststehend angesehen werden, 
wie es von den Vertretern der Wirtschaftslehre und des praktischell 
Lebens auch tatsachlich geschieht 2). 

Del' ZinsfuB in vi:illigel' Reinheit ist aber ein ideelles Ding 3). El' 
besteht nirgends im realen Leben, wie aus seinen tatsachlichen Ver
schiedenheiten hinlanglich bekannt ist. Die Forstwirtschaft hat durch 
die Beschaffenheit ihres Betriebskapitals Eigentumlichkeiten, die es 
begrunden, daB der ZinsfuG, der dem Betriebe und den Berechnungen 
der Werte zugrunde gelegt wird, niedriger sein darf und solI, als der 
landesubliche. Die wichtigsten Ursachen, die eine Abweichung von 
diesem begrunden, sind folgende: 

Erstens die lange, ununterbrochene Dauer der Wirksamkeit 
des forstlichen Betriebskapitals. Wenn ein Bestand imWege der Kultnr 

1) Quellen des Volkswohlstandes, 1. Bueh, 10. Kap. 
2) Die meisten Nationalokonomen stimmen in dieser Beziehung iiberein 

und sprechen die beziigliehen Satze allgemein aus. So z. B. Roscher (Grund
lagen ... ): "Innerhalb desselben volkswirtschaftlichen Gebiets trachten die ver
schiedenartigen Kapitalverwendungen regelmaBig nach einem gleichen ZinsfuB." 
Helferieh, Sendsehreiben an Judeieh: "An sich erscheint es schwer verstandlich, 
wie iiber ein rein faktisches Verhaltnis wie der ZinsfuB eine Verschiedenheit 
der AllSicht bestehen kann." 

3) Vgl. Judeich, Thar. Jahrbuch 1872, Antwort an Helferich: "Der 
ZinsfuB laBt sich ganz rein eigentlich niemals darstellen; er ist eine Summe ver
schiedeller wirtschaftlieher Faktoren, die ihrerseits wieder von verschiedenell Ver
haltnissell abhiingig sind. Schon hieraus folgt, daB er fortdauernd Schwankungell 
unterliegt, daB er als veranderliche GroBe nicht in einer absolut - sondern nur in 
einer relativ richtigen Zahl ausgedriickt werden kann." 
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odeI' del' naturlichen Verjungung entstanden ist, legt er Jahr fur Jahr 
Zuwachs an, ohne daB del' Eigentumer odeI' Wirtschaftsfuhrer etwas 
anderes zu tUll n6tig hat, als gewisse, verhaltnismaBig einfache Arbeiten 
del' Bestandespflege vornehmen zu lassen. In anderen Wirtschafts· 
zweigen kommt eine so lange dauernde, ununterbrochene Kapitalwirkung 
kaum VOl'. Die meisten Kapitalien des gewerblichen Lebens haben 
bei ihrer Wirksamkeit einen weit weniger stetigen Charakter. Sie ren· 
tieren zunachst meist h6her, als dem landesublichen ZinsfuB entspricht. 
Abel' es treten im Laufe del' Zeit Umstande eill, welche ihre Leistung 
vermindern odeI' aufheben. Ware es anders, so muBten sich die Kapi· 
talien aller Lander in einem viel starkeren Verhaltnis vermehrt haben, 
als es tatsachlieh del' Fall gewesen ist. 

Zweitens liegt in del' Sicherheit des Ertrags ein Grund fUr die 
Annahme eines niedrigen ZinsfuBes. Mit Recht wird allerdings auf 
die Gefahren hingewiesen, welchen die \Valdungen ausgesetzt sind. 
Als geringfUgig k6nnen sie nicht angesehen werden. Frost und Hitze, 
Unkrautwuchs, Brande, Pilze, Sturme, Schnee und Eisanhang rufen 
nachteilige Einwirkungen fUr die Bestande in allen Altersstufen hervor. 
Indessen so st6rend diese Schaden fur die Wirtschaftsfuhrung auch 
sind, so darf man sie hinsichtlich ihres Einflusses auf den Ertrag doch 
nicht nach den Wirkungen und Eindrucken bemessen, die sie im Einzel
fall, nachdem sie eingetreten sind, hervorrufen. Man muB sie vielmehr 
nach del' Bedeutung beurteilen, die Ihnen fur die Gesamtheit aller odeI' 
bestimmter Waldungen eines gr6Beren Wirtschaftsgebiets odeI' eines 
ganzen Landes beizulegen ist. Und hier stellen sich die Verhaltnisse 
weit gunstiger dar, als unter dem Eindruck des Einzelfalls. Urn die 
Gefahren in del' vorliegenden Richtung richtig zu beurteilen, wird man 
sie am besten in solche einteilen, welche Kulturen und andere Jung
wlichse, und in solche, welche altere Bestande betreffen. Jene erfordern 
eine Wiederholung oder Nachbesserung der ausgefiihrten Kulturen. Sie 
haben, sofern es sich urn standortsgemaBe Holzarten handelt, wedel' 
auf den Bestand des Vorratskapitals noeh auf die Hohe del' Nutzungen 
wesentlichen EinfluB. Ihre hauptsachlichste Folge ist, daB die Kultur
kosten erh6ht werden. 

Wichtiger in bezug auf das Verhaltnis von Ertragen und Produk· 
tionskosten sind die storenden Einwirkungen, welche erwachsene Be· 
stande betreffen. Durch SChi.lee, Wind und Insekten werden ganze 
Wirtschaftsplane umgestoBen und die Grundlagen del' statischen Unter· 
suchungen libel' den Haufen geworfell. Allein yom Standpunkt del' 
nationalen Wirtschaft haben auch diese Schaden geringeren EinfluB 
auf die Rentabilitat der Forstwirtschaft, als man nach den Eil1zel· 
erscheinungen anzunehmen gel1eigt ist. Es ist zu beachten, daB bei 
guter Wirtschaftsfiihrung und bei Anwendung standortsgemaBer Holz· 
arten Naturschaden der bezeichneten Art verhaltnismaBig selten sind 
und daB vielen Schaden dureh die Mittel des Waldbaus, des Forst-
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schutzes und der Forsteinrichtung vorgebeugt werden kann. Und 
auch bei denjenigen Schaden, gegen welche VorbeugungsmaBregeln 
am schwierigsten in Anwendung gebracht werden konnen, liegen die 
Verhaltnisse jetzt weit giinstiger als in friiherer Zeit. Es findet nament
lich bei den groBen, gesunde Bestande treffenden Insektenschaden 
(Spinner, Spanner) keine ZersWrung von Werten, sondern nur eine 
schnelIere Umwandlung des im Walde aufgespeicherten Kapitals. in 
Kapital anderer Wirtschaftszweige statt. Ein Vergleich der groBen 
Insektenschaden der neuesten Zeit mit denjenigen in der Mitte des 
19. Jahrhunderts (Nonne in OstpreuBen) ist in dieser Beziehung sehr 
lehrreich. Damals blieben groBe Massen Holzes unbenutzt im Walde 
liegen. Das Nonnen- und Spannerholz der letzten Jahrzehnte ist da
gegen zu fast vollen Preisen verkauft worden. Trotz gewisser Nach
teile, die der Kulturfortschritt fiir den Wald ebenso wie fiir andere 
Wirtschaftsgebiete mit sich bringt, ist man in der Forstwirtschaft doch 
zu einer optimistischen Auffassung der wirtschaftlichen Entwicklung 
berechtigt. Jeder Waldeigentumer, der seine Waldungen pfleglich be
handelt, standortsgemaBe Holzarten auswahlt und gute Kulturen aus
fuhrt, darf seine Wirtschaft als eine sehr sichere ansehen. 

Drittens muB zur Begrundung eines niedrigen ZinsfuBes daranf 
hingewiesen werden, daB die Ertrage der Forstwirtschaft beirn· Fort
schreiten der volkswirtschaftlichen Kultur zu steigen pflegen. Diese 
Regel gilt sowohl bezuglich der Masse, als auch bezuglich des Wertes 
der Ertrage. Bei der Menge der Einflusse, die hier nach entgegen
gesetzter Richtung wirksam sein konnen, ist jedoch die Bildung eines 
richtigen Urteils nicht immer leicht; und die allgemeinen Siitze, die 
man hier aufstellt, erleiden Ausnahmen. 

In bezug auf die Menge der Holzerzeugung wird nun aller
dings darauf hingewiesen, daB die urspriingliche Bodenkraft und mit 
fur auch die Fahigkeit der Holzerzeugung im Laufe der Kultur ab
nimmt. Cottas 1) Ausspruch uber den EinfluB der menschlichen Ge
sellschaft auf den Zustand und Ertrag des Waldes ist bekannt. Trotz
dem gilt die Regel, daB die Menge der Erzeugnisse des Bodens in wirt
schaftlich fortschreitenden Landern zunimmt, fiir das ganze Gebiet 
der Bodenkultur. Die Landwirtschaft befindet sich in dieser Beziehung 
in einem weiter fortgeschrittenen Zustand. Sie hat die ursprungliche 
Bodenkraft friiher und volIstandiger ausgenutzt. Und doch werden 
jetzt weit hOhere Ernten gemacht als friiher. Die Landwirte bringen 
solche Ertrage zustande, indem sie den Boden grundlicher bearbeiten und 
verbessern. Auch in der Forstwirtschaft, welche an die Nahrstoffe des 
Bodens geringere Anspruche stellt, muB, wenn auch stets nur innerhalb 
gewisser Grenzen, die Forderung gestellt werden, daB sie steigende 

1) Waldbau, Vorrede, 1816: "Die Walder bilden sich da am besten, wo es 
keine Menschen und folglich auch keine Forstwirtschaft gibt." 
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Massenertrage erzeugt. Abweichend von der Landwirtschaft sind aber 
die Mittel, die die Forstwirtschaft anzuwenden hat, um den vermehrten 
Bediirfnissen der Bevolkerung an Forstprodukten, insbesondere an Nutz
holz, zu dienen. Sie lagen und liegen zunachst in der Aufhebung der 
Servituten und der Einschrankung der Nebennutzungen, in der Wahl 
dar Holzart und in der Ausfiihrung der Kulturen. Viele Boden, die 
durch Streunutzung und andere Verhaltnisse ihre Fahigkeit, Laubholz 
zu tragen, verloren haben, sind durch den Anbau geniigsamer Holzarten 
in den Stand gesetzt, das Mehrfache des friiheren Zuwachses zu leisten. 
Ein weiteres Mittel der Ertragssteigerung liegt in der Ausfiihrung der 
Durchforstungen. Eine gute Durchforstung fordert nicht nur die Masse 
des Zuwachses durch Kraftigung der Wachstumsorgane, sondern der 
erzeugte Zuwachs kommt durch die Moglichkeit der Durchforstung 
erst zur Nutzung. Den vorstehenden theoretischen Erorterungen ent
sprechen auch die wirklichen Ergebnisse der neueren Statistik 1). In 
Zukunft werden sich weitere Belege ihrer Richtigkeit ergeben. 

Eine ahnliche Richtung wie beziiglich der Masse zeigt die Forst
wirtschaft auch in bezug auf die Werte, die sie erzeugt. Hinsichtlich 
der Ge brauchswerte konnen allerdings Einfliisse gegensatzlicher 
Natur geltend gemacht werden. Es ist bekannt, daB die besten Holzer, 
wie sie in Zukunft nie wieder erzeugt werden, im alten Plenterwalde 
erwachsen sind. Indessen die guten Stamme, durch die sich dieser 
.auszeichnet, standen meist in weiten Abstanoonund gaben der durch
'Schnittlichen Holzmasse keinen richtigen Ausdruck. Im ganzen verhalt 
sich der regelmaBige Hochwald in bezug auf die Bildung astreiner Schafte 
am giinstigsten. Als unbestritten aber muB die Regel gelten, daB die 

1) In den PreuBischen Staatsforsten (v. Hagen-Donner, Forstliche 
Verhiiltnisse PreuBens, Tabelle 43b und 38b) hat die Abnutzung an Gesamtholz
masse betragen: 
1m Jahre. 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 

6,7 7,5 8,0 8,5 9,4 9,0 9,6 1l;1 15,7 Mill. fm. 
Trotz der hiernach stattgehabten ErhOhung der Abnutzung haben die Alters

klassen von mehr als 80 Jahren zugenommen (v. Hagen-Donner, Tabelle 25b). 
In den Siichsischen Staatsforsten betrug die Abnutzung der Gesamt

holzmasse auf 1 ha im Durchschnitt der Jahre: 
1854/63 1864/73 1874/83 1884/93 1894/1903 1904/13 

5,01 5,85 6,486,43 6,39 5,96 fm. 
Die Holzvorriite sind in der gleichen Zeit von 2,2 auf 3,1 Mill. fm oder je 

Hektar von 152 auf 189 fm gestiegen (Tabelle 4 a. a. 0.). 
In den Wiirttembergischen Staatsforsten betrug der Derbholzanfall 

je Hektar: 
in den Jahren. . 1860 1870 1880 1890 1900 1910 

4,38 4,05 4,28 4,47 4,83 5,8 fm. 
In der Badischen Domiinenverwaltung ist die Nutzung der Gesamtholz

masse je Hektar wiihrend des Jahrzehntes 1893-1912 von 5,17 auf 7,12 fm gleich
miiBig gestiegen. 
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Preise der Holzer eet. par. im Laufe des Kulturfortschritts in starkerem 
MaBe zunehmen, als dem Sinken der Umlaufsmittel entsprieht. Von 
den Vertretern der Wirtsehaftslehre wird dies allgemein anerkannt. 
"Je hoher die Volkswirtschaft entwickelt ist, um so teurer pflegen ver
haltnismaBig alle solehe Guter zu werden, bei deren Hervorbringung 
der Faktor der tausehwerten Natur uberwiegt" (Roscher). Dies ist 
bei keinem Rohprodukt in hoherem MaBe der Fall als beim Holz. Dureh 
die Abnahme der Walder einerseits, die Zunahme der Bevolkerung, 
des W ohlstandes und der technisehen Bedfufnisse andererseits, steigen 
die Werte der meisten Forstprodukte am Verbrauchsort. Und da gleieh
zeitig die Beforderungskosten abnehmen, so mussen die Waldpreise 
in noeh hoherem MaBe zunehmen. Aueh diese Entwicklung der Preise 
geht aus den Nachweisen der Statistik hervor 1). Die Verhaltnisse, 
welehe in dieser Beziehung seither bestanden haben, konnen nieht als 
abgeschlossen angesehen werden. Es ist vielmehr wahrscheinlieh, daB 
die Preise der Walderzeugnisse in Zukunft weiter steigen werden, wenn 
auch zeitweise gegensatzliche Erscheinungen auftreten. 

Viertens muB zur Begrundung eines 'niedrigen ZinsfuBes die Tat
sache hervorgehoben werden, daB der landesubliche ZinsfuB im 
Laufe der fortsehreitenden Kultur im allgemeinen eine sinkende Ten
denz besitzt. Die Abnahme des ZinsfuBes ist einerseits eine Folge del' 
groBeren Sicherheit, die den Verhaltnissen der hoheren gegenuber den 
niederen und mittleren Kulturstufen eigentumlich ist; andererseits be
ruht sie auf dem Umstand, daB die Zunahme des Kapitals rase her er
folgt als das Wachstum del' ArbeitskrMte. Mit dem Arbeitslohn steht 
der Kapitalzins stets im notwendigen inneren Zusammenhang. Del' 
groBte Teil des nationalen Einkommens lOst sich in Arbeitslohn und 

1) In der Zeit von 1868-1912 hat flir die PreuBischen Staatsforsten 
(v. Hagen-Donner, Tabelle 54b) zugenommen: 

die nutzbare FHiche ..... im Verhaltnis von 100 zu 116,0 
del' Holzeinsehlag an Derbholz " " 100 " 239 
del' Rohertrag fiir Holz . . . " " 100 " 404 

I fm ist im Durchschnitt del' sal11tlichen PreuBisehen Staatsforsten (A. a. 0., 
Tab. 8b) verwertet: 

1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 
zu 4,39 4,94 5,81 5,99 6,87 9,45 8,56 l\1k. 

Fiir die Saehsisehen Staatsforsten (Entwicklung del' Staatsforstwirtschaft, 
Tabelle 6) betrug die Einnahl11e fiir 1 fm Derbholz: 

in den Jahren 
1817/26 1827/36 1837/46 1847/53 1854/63 1864/73 1874/83 1884/93 

5,93 6,56 7,78 8,45 10,30 11,49 13,28 13,88 
1894/1903 1904/13 

15,71 17,88 
In den Wiirtte 111 bergisch en Staatsforsten wurde I fm Derbholz verwertet: 

in den Jahren. 1860 1870 1880 1890 1900 1910 
zu 11,54 10,58 11,24 12,24 15,47 17,69 l\fk. 
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Kapitalzins auf. Ein steigender Arbeitslohn ist die Grundbedingung 
aller zunehmenden KuItur. Wenn nun der Arbeitslohn steigt, so muB 
der Kapitalzins niEidriger werden. Trotz mancher Gegenstromungen 
erfahrt auch diese Regel eine Bestatigung durch die Geschichte 1). Da 
nun bei den statischen Vergleichungen, insbesondere bei der Bestimmung 
der Umtriebszeit, nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Zukunft 
zu beachten ist, so liegt schon hierin eine Ursache zur ErmaBigung des 
ZinsfuBes. 

Die vorstehend angedeuteten Verhaltnisse £lihren libereinstimmend 
zu dem Resultat, daB bei statischen Untersuchungen fiir das Vorrats
kapital ein niedriger ZinsfuB zugrunde zu legen ist. Hiermit stimmen 
auch die meisten Vertreter der ForstwirtBchaft in der Literatur und 
Praxis liberein. Von den zahlreichen Autoren, die diesen Standpunkt 
einnehmen, mag hier nur auf J udeich 2), Danckel mann 3), Statzer '), 
Endres 6) und Schwappach 6) hingewiesen werden. Eine gegen
satzliche Richtung wurde namentlich von Helferich 7) und, in starkstem 
MaBe, von Borggreve 8) vertreten. 

In der Praxis ist vom ZinsfuB seither vorzugsweise zu Zwecken 
der Waldwertrechnung Anwendung gemacht. Dabei sind meist Zins
fliBe von 2,5-3% zugrunde gelegt. So insbesondere in PreuBen 9). 
FUr die Zwecke der Betriebsregelung wurde die Verzinsung des Wald
kapitals von der Sachsischen StaatsforstverwaItung nachgewiesen,lO). 
Hiernach hat die tatsachliche Verzinsung des Waldkapitals im Durch-

1) Einen eingehenden Nachweis uber die geachichtliche Entwicklung des 
ZinsfuBes gibt Roscher, Grundlagen der Nationalokonomie, § 184, Geschichte 
des ZinsfuBes: "Bei sehr rohen Volkern pflegt die Kapitalverleihung so selten 
vorzukommen, daB man nicht darauf verfii.llt, sich eine regelmaBige Vergiitung 
dafur auszubedingen. Geht man alsdann zum eigentlichen Zins uber, so muB 
der ZinsfuB naturlich hooh stehen. Hier ist die Assekuranzpramie sehr groB, 
die Moglichkeit und Neigung zum Kapitalisieren auBerst gering." Die zahlreichen 
mitgeteilten Beispiele weisen nach, daB der ZinsfuB in den meisten europaischen 
Lii.ndern wahrend des 12. bis 14. Jahrhunderts 10-20% betragen hat. "Mit dem 
Steigen der Kultur pflegt der ZinsfuB zu sinken." 

2) Thar. forstl. Jahrbuch 1870 und 1872 (Erwiderung auf Helferichs 
Sendschreiben). 

3) Zeitschrift fiir Forst- und Jagdw. 1867 ("Dariiber, daB unter den heu
tigen Verhaltnissen ein Waldzinsful3 von 21/ 2-3 % reichlich hoch bemessen iat, 
besteht in forstlichen Kreisen kein Zweifel"). 

') Waldwertrechnung, 5. Aufl., § 21. 
5) Waldwertrechnung, 2. Aufl., S. 20 f. (Griinde fiir die Berechtigung eines 

besonderen forst!. ZinsfuBes). 
8) Die statischen Berechnungen im Anschlul3 an die Ertragstafeln von Eiche, 

Buche, Fichte, Kiefer. 
7) Forstliche Blatter 1872. 
8) Forstabschatzung 1888, S. 399. ("Keine'S dieser Momente lal3t ein nam

haftes Herabgehen unter den landesiiblichen ZinsfuB fiir Kapitalanlagen im Wald 
als allgemeine Regel irgeridwie gerechtfertigt erscheinen. ") 

9) Verfiigung, betr. Waldwertsberechnungen 1905. 
10) Durch die alljahrlich im Thar. Jahrb. veroffentlichten Reinertragsiiber

sichten. 
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schnitt der gesamten Staatsforsten 2,15-2,59% betragen. Den Be~ 
rechnungen des Bodenwerts ffir Fichte und Kiefer liegt ein ZinsfuB von 
3% zugrunde 1). Auch die in der Neuzeit von den Forstverwaltungen 
im Reichsland 2) und in Baden 3) getroffenen Bestimmungen iiber 
die Berechnung des Waldkapitals schreiben niedrige ZinsfiiBe vor. Der 
forstliche ZinsfuB ergibt sich, wie der ZinsfuB in anderen Wirtschafts
zweigen, dadurch, daB zu dem landesiiblichen ZinsfuB ein erganzender 
Bestandteil hinzugefiigt wird. Dieser ist aber iIf der Forstwirtschaft 
negativ. Wie der ZinsfuB bei solchen Kapitalanlagen, die nicht sicher 
erscheinen, durch Zufiigung einer Sicherheitspramie erhOht wird, so 
tritt in der Forstwirtschaft mit Riicksicht darauf, daB die Ertrage in 
Zukunft wahrscheinlich steigen, zum landesiiblichen ZinsfuBe eine nega
tive Pramie hinzu. 

b) Unterschiede des forstlichen ZinsfuBes. 

Ebenso einschneidend ffir die Ergebnisse der forstlichen Statik 
als eine allgemein gehaltene Begriindung des forstlichen ZinsfuBes ist 
die Frage, ob dieser, je nach den konkreten Yerhiiltnissen der Wirtschaft, 
verschieden sein darf oder solI. lch habe diese Frage bereits vor 20 Jahren 
in bejahendem Sinne beantwortet 4). Man kann einen dahin gehenden 
Satz aber nicht aufstellen, ohne zu vielen Yolks- und Forstwirten :iIi 
Gegensatz zu treten. Gilt die Gleichheit des ZinsfuBes eines bestimmten 
Landes und einer bestimmten Zeit schon als eine Regel der allgemeinen 
Wirtschaftslehre, so sind die NationalOkonomen noch weniger geneigt, 
ffir denselben Wirtschaftszweig verschiedene ZinsfiiBe zuzulassen. Eine 
solche Annahme erscheint zumeist willkiirlich. Viele Vertreter der 
Waldwertrechnung: Endres, Hufnagel, Borgmann u. a. haben 
sich deshalb mehr oder weniger bestimmt gegen die Zulassigkeit ver
schiedener ZinsfiiBe ausgesprochen. 

Wenn man den ZinsfuB in seiner theoretischen Reinheit, losgelost 
von allen zeitlichen und ortlichen Bedingungen darstellt - wenn man 
normale oder ideale Yerhaltnisse konstruiert, bei denen von der histori
schen Entwicklung der Wirtschaft und von Betriebsstorungen abstrahiert 
wird, so erscheint die Anwendung verschiedener forstlicher ZinsfiiBe als 
unzulassig. Allein solche Bedingungen liegen im groBen praktischen 
Betriebe nicht vor. In der Forstwirtschaft, wie sie in der Gegenwart 
besteht, laBt sich der EinfluB der Wirtschaftsgeschichte und der sub
jektiven Anschauungen und Bestrebungen des WirtschaftsfUhrers oder 
Waldeigentiimers bei der Festsetzung des ZinsfuBes nicht fernhalten. 

1) Anweisung zur Anfertigung von Wertsermittelungen 1904. 
2) Vorschriften fiir die Aufstellung der Forsteinrichtungswerke 1910, § 59. 
3) Dienstweisung fiir Forsteinrichtung 1912, § 33. 
4) Folgerungen der Bodenreinertragstheorie 1894-1899, § 15 u. a. 
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Die wesentlichsten Ursachen, welche zu Abweichungen des forstlichen 
ZinsfuBes Veranlassung geben, sind folgende: 

Zuerst die wirtschaftliche Natur des Holzvorrats. Wenn 
dieser auch bei prinzipiellen Erorterungen als ein durch die wirtschaft
lichen Produktionsfaktoren erzeugtes Betriebskapital anzusehen ist, so 
darf man doch bei praktischen Anwendungen nicht verkehnen, daB er, 
wie unter 2 hervorgehoben wurde, besondere Eigentiimlichkeiten hat, 
daB er namentlich die Eigenschaft der Gebundenheit besitzt. Von 
den Vertretern der allgemeinen Wirtschaftslehre, die sich eingehender 
mit Fragen der forstlichen Okonomie beschaftigt haben, hat diese Eigen
schaft nie die ihr gebiihrende Beachtung gefunden. Sie ist aber, wie 
Judeich 1) Helferich 2) gegeniiber treffend ausfiihrte, von groBer Be
deutung. Die praktische Behandlung okonomischer Fragen steht mit 
den Regeln der forstlichen Technik im unmittelbarstell Zusammen
hang. Veranderungen des Vorrats erfolgen bei einem gut gefiihrtell 
GroBbetrieb (den man bei Fragen allgemeiner Natur in erster Linie· vor 
Augen haben muB) nur sehr allmahlich. In einer geordneten Wirtschaft 
sind beim Gange der Abnutzung die Regeln des Waldbaues, der Forst
einrichtung, des Forstschutzes und des Absatzes zu beachten, welche 
meist iibereinstimmend dahin fiihren, daB eine schnelle Verjiihgung 
und die Zusammenlegung groBer Schlage zu vermeiden sind. Diese 
Gebundenheit des Vorrats kahn keinen AnlaB geben, um die Forderung 
cler Verzinsung im Prinzip auszuschlieBen. Wohl aber enthalt sie die 
Berechtigung zu Abweichungen der Zeit und des Grades hinsichtlich 
der Verzinsungsforderungen. Die Vertreter der Volkswirtschaftslehre 
weisen zwar darauf hin, daB auch in anderen Zweigen eine Gebundell
heit des Kapitals vorkommeunddieser Eigenschaft bei der Schatzung 
Rechnung getragen werde; derZinsfuB werde nicht dadurch beeinfluBt. 
Beim umlaufenden Kapital 3) gleiche sich der Gewinn aus durch tJber-

1) Thar. forstl. Jahrbuch 1872, S. 138 f. 
2) Sendschreiben an Judeich, Forstl. Blatter 1872. 
3) Helferich, Sendschreiben an Judeich, Forstliche Blatter 1872, sprach 

sich liber den Zins des forstlichen Kapitals folgendermaBen aus: "Der Zins, welchen 
der Holzzlichter fiir dieses Kapital (das Kultur- und Verwaltungskostenkapital) 
zu verlangen hat, ist kein unbestimmter, sondem durch den landesliblichen Go
winnsatz umlaufender Kapitalien gegeben, welcher zwar mit dem ZinsfuB nicht 
identisch ist, sich diesem aber unmittelbar anschlieBt und aus ihm erkennbar wird. 
Auf diesen Gowinnsatz - keinen groBeren und keinen kleineren - hat das be
treffende Kapital Anspruch, wen es unbedingt vermehrbar ist und somit unter der 
Einwirkung der Konkurrenz anderer umIaufender Kapitalien steht und wen es 
jcden Augenblick durch den moglichen Abhieb und Verkauf des Holzes in um
laufendes Kapital verwandelt werden kann, also in andere Kapitalformen liber
tragbar ist. - Ganz ahnlich verhalt es sich mit dem zweiten Kapital, dem Vor
rat •.. Wen auch dieses Kapital unbedingt vermehrbar ist, da man immer neue 
Walder anlegen oder den Vorrat an Holz durch den Zuwachs vergroBem kann, 
und wen es ebenso iibertragbar ist, da man jeden Augenblick das Holz schlagen 
und verkaufen kann, so hat dasselbe gleichfalls nur den Anspruch auf den landes
iiblichen mittleren Zins. Anders verhiilt es sich mit dem Boden." 
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tragen des Kapitals von solchen Anlagen, welche weniger Gewinn bringen 
in solche, welche mehr Gewinn versprechen; beim fixen Kapital durch 
die neue Schatzung desselben nach MaBgabe des damit erzielbaren 
Gewinnes unter Anwendung des laufenden ZinsfuBes als Kapitalisierungs
faktor. Diesem Grundsatze gemaB werden tatsachlich die Werte von 
Gebauden, Fabriken und Maschinen, wenn sich Anderungen ihrer Rente 
infolge der Gebundenheit an gewisse Verhaltnisse ergeben, neu ein
geschatzt. In der Forstwirtschaft ist dies aber nicht empfehlenswert, 
weil, je nach der Beschaffenheit des Vorrats, mehr oder weniger als 
der Zuwachs genutzt werden ka:nn. Bei gleichem Vorratskapital konnen 
daher die Nutzungen verschieden sein; es konnen andererseits bei gleichen 
Nutzungen sehr verschiedene Vorratswerte vorliegen. Die Schatzung 
des Vorrats soll dem realen wirtschaftlichen Wert der Bestande ent
sprechen. Der Gebundenheit des forstlichen Betriebskapitals wird 
besser durch eine ErmaBigung der Anspriiche, welche beziiglich der 
Verzinsung gemacht werden, Rechnung getragen. 

Zweitens ist zur Begriindung von Abweichungen des ZinsfuBes 
zu bemerken, daB die Ursachen, aus welchen der forstliche ZinsfuB 
lliedrig sein soll, unter verschiedellell wirtschaftlichen Verhaltnissell 
in verschiedenem Grade wirksam sind. Es ist eine Anwendung 
der unter a hervorgehobenen allgemeinen Griinde, welche dazu fiihrt, 
den forstlichen ZinsfuB nicht als einen festen, sondern als einen elastischen 
Faktor zu betrachten. Die Stetigkeit der Kapitalwirkung, welche unter 
a fiir den niedrigen forstlichen ZinsfuB im allgemeinen geltend gemacht 
wurde, wird durch Schaden der Natur, durch andere BetriebsstOruilgen 
und durch die kritischen Perioden der Verjiingung vermindert oder 
aufgehoben. Ebenso ist die Sicherheit der Ertrage sehr verschieden. 
Die Annahme, daB die Werte des Holzes in Zukunft steigen werden, 
kann je nach den obwaltenden Verhaltnissen in hoherem oder geringerem 
MaBe zutreffen. Wenn sich ein Urteil hieriiber auch nicht in festen 
Zahlen abgeben laBt, so treten jene Ursachen doch so bestimmt auf, 
daB man sie in gutachtlicher Weise beriicksichtigen kann und muB. 

Indem man die vorstehenden Grundsatze bei der Wahl des Zins
fuSes gehOrig wiirdigt, ergeben sich zunachst Verschiedenheiten des
selben nach Holzarten. Die Unterstellung verschiedener ZinsfiiBe 
ist der Ausdruck fiir ein Urteil, das zugunsten von HolzarteiJ ausgespro
chen wird, die sich durch Sicherheit vor andern auszeichnen, wenn 
sie diesen auch beziiglich der normalen Werterzeugung nachstehen. 
Yom Standpunkt der Waldreinertragslehre wird eine Rechnung mit 
Zahlen, die der Wirtschaft entnommen sind, fast iiberall, auch auf aus
gesprochenen Laubholzboden, zum Nadelholz fiihren; yom Stand
punkt der Bodenreinertragslehre wird sich, wenn man eine geringe Er
maBigung des ZinsfuBes fiir zulassig erachtet, fiir milde Lagen und bessere 
:Boden oft ergeben, daB sich Laubholz giinstiger verhalt als Nadelholz. 

Hinsichtlich der Umtriebszeit fiihrt die ausgesprochene Regel 



Der ZinsfuB flir das HolzvorratskapitaI. 145 

zu der Folgerung, daB fUr hohe Umtriebszeiten ein niedrigerer ZinsfuB 
als fur kurze zugrunde gelegt werden muB. AIle Grunde, die fur niedrige 
forstliche ZinsfUBe im allgemeinen hervorgehoben werden, kommen bei 
hohen Umtrieben in starkerem MaBe zur Geltung. 

In der Praxis ist die Berechtigung zur Anwendung verschiedener 
ZinsfUlle gar oft durch bestimmte forsttechnische MaBnahmen (Wahl 
der Holzart, Festsetzung des Hiebssatzes) anerkannt, ohne dall sie be
stimmt ausgesprochen ist. Von manchen Staatsforstverwaltungen ist 
sio abel' direkt angeordnet. Von der Preullischen Staatsforstvel'waltung 
wurde schon im Jahre 1866 bei den Erlauterungen zur Waldwertbe
rechnung 1) die Bemerkung gemacht: "Je langer ein Zeitraum ist, fur 
welchen ein Kapital ohne Unterbrechung und ohne daB die mit der 
Wiederanlegung verbundene Miihe, Kosten, Zeitverluste und zeitweisen 
Zinsenausfalle eintreten, mit Zins auf Zins werbend sicher angelegt 
wird, um So geringer kann der ZinsfuB sein. Es wurde daher, streng 
genommen, dieser ZinsfuB fur Disko'ntierungen auf kurze Zeitraume 
h()her anzunehmen sein, als fur langere." In tJbereinstimmung hiel'mit 
wird auch in der AIlgemeinen Verfugung, betreffend Waldwerts
berechnungen, von 1905 2) bemerkt, dall bei Zugl'undelegung eines 
80jahrigen oder kurzeren Umtriebs in der Regel 3% - bei An'nahme 
cines hoheren Abtriebsalters 21/ 2% in Ansatz zu bringen sind. - Von 
der Reichslandischen Forstverwaltung 3) wird ffir die Ermittelung des 
Waldkapitals der ZinsfuB fUr verschiedene Holzarten Umtriebszeiten 
in verschiedener Hohe festgesetzt. Nach den Anwendungen fur die 
Staats- und Gemeindewaldungen in Baden 4) liegt der Zinsfull, mit 
welchem die Bodenwerte berechnet werden, in den Grenzen von 11/2 
bis 3%, wodurch dem dehnbaren Charakter des Zi'nsfulles Ausdruck 
gegeben wird. 

Drittens ergeben sich Unterschiede der Verzinsung in bezug auf 
die einzelnen Teile des Vorratskapitals. In einem geordneten wirt
schaftlichen Verbande setzt sich der Vorrat aus verschiedenen jahr
Hch oder periodisch geordneten Altersstufen (Schonung, Dickung, 
jilngeres Stangenholz, mittleres Stangenholz, Baumholz, Verjilngungs
schlage usw.) zusammen. Yom Standpunkt der Bodenreinertrags
lehre wird verlangt, dall der ganze, die Summe der verschiedenen Alters
stufen umfassende Vorrat zu einem gewissen Prozent sich verzinsen 
solI. Nach den naturlichen Wachstumsgesetzen ist aber der Massen
und Wertzuwachs im Verhaltnis zu dem ihm zugrunde liegenden Kapital 
bei den einzelnen Altersstufen sehr verschieden. Da die jungeren und 
mittleren Bestande einen weit hoheren Massen - und Wertzuwachs be
f'itzen, als dem fUr den Vorrat im ganzen geforderten Verzinsungsprozent 

1) Anleitung zur Waldwertberechnung 1866, S. 3. 
2) Ministerialbl. der Kgl. PreuB. Verwaltung flir Landwirtschaft 1905, S. 175. 
3) Vorschriften flir die Aufstellung der Forsteinrichtungswerke 1910, S. 72. 
4) Dienstweisung liber Forsteinrichtung 1912, § 33. 

oM art in, :I!'orstl. Statik. 2. Auf!. 10 
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entspricht, so konnen die alten Bestande mit ihren Massen- und Wert
zuwachsprozenten hinter dem Verzinsungsprozent, das fur das Vorrats
kapital im ganzen Geltung haben soll, zuriickbleiben. Diese Annahme 
wird allerdings hinfallig, werth die Werte der Bestande als Kosten- oder 
Erwartungswerte in Rechnung gestellt werden. Alsdann ist der Wert 
und die Wertiunahme aller Bestande von den Rechnungsfaktoren 
(Anfangswert, Endwert, ZinsfuB) abhangig. 

c) Die Anwendung des ZinsfuBes. 

Trotz der Bedeutung, die nach Vorstehendem in der Forstwirt
schaft dem ZinsfuB beizulegen ist, kann man hinsichtlich seiner An~ 
wendung die Regel aufstellen, daB dieselbe nach Moglichkeit einzu
schranken ist. 1m groBen Betriebe sind immer unwagbare Faktoren 
forsttechnischer und okonomischer Natur von EinfluB. Die gutacht
liche Schatzung steht deshalb meist im Vordergrunde der Erwagungen. 
Geht man auf die betreffenden Formeln n11her ein, so ergibt sich, daB 
in jeder Gleichurtg meist mehrere variabele oder unbekannte GroBen 
enthalten sind, zu denen auch der ZinsfuB gehort. 

Weiterhin lehrt die Beschiiftigung mit dem vorliegenden Gegen
stand, daB bei der Bestimmung des ZinsfuBes neben den objektiven, 
durch den Wert und die Wertzunahme der Bestande gegebenen Ver
haItnissen auch subjektive Momente eine wichtige Rolle spielen. Der 
Waldeigentiimer kann zwar einebestimmte Verzinsung seines im Walde 
angelegten Betriebskapitals nicht unmittelbar verlangen 1). Diese ist 
zunachst von den gegebenen forst- und volkswirtschaftlichen Ver
haltnissen (Altersklassen, Beschaffenheit der Bestande, Regeln der forst
lichen Technik und Holzpreise) abhangig. Aber er kann eine bestimmte 
Hohe der Verzinsung im Laufe der Zeit anstre ben und sie als Ziel 
der Betriebsregelung zugrunde legen. Dieses Ziel kann aber - auch 
bei Gleichheit der objektiven Grundlagen und volliger Einsicht 
der Besitzer - aus Grunden subjektiver Natur verschieden sein. Es 
bedarf nur geringer Unterschiede in der angestrebten Hohe der Ver
zinsung, um bedeutende Unterschiede sowohl bezuglich der Wahl der 
Holzart, als auch bezuglich der Umtriebszeit zu rechtfertigen. So kann 
z. B. auf einem gleichen Kiefernstandort der Staat Starkholzzucht 
mit 120jahrigem Umtrieb und 21/2%iger Verzinsung, eine waldbesitzende 
Gemeinde Bauholzbetrieb mit lOOjahrigem Umtrieb und 3%iger Ver
zinsung, der kleine Waldbesitzer einen 60jahrigen Grubenholzum
trieb mit 31/aOfoiger Verzinsung einfiihren, ohne daB hieraus prinzi
pielle Gegensatze abgeleitet werden konnen. 

1) Ein treffendes Beispiel tiber die mit der Fordemng eines bestimmten 
ZinsfuJles verbundenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten gibt Judeich in seiner 
Antwort an Helferich. Thar. Jahrb. 1872. 
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In der Praxis wird die Aufgabe der forstliehen Statik meist dahin 
zu richten sein, daB nachgewiesen wird, wie sich zur Zeit der Betriebs
einrichtung die einzelnen Bestande und die Reviere oder Revierteile 
in bezug auf die Verzinsung des Vorrats verhalten, und wie diese durch 
die MaBnahmim der forstlichen Technik gefordert werden hnn. . Aber 
wenn auch von einem solchen Nachweis nur in bescheidenem MaBe An
wendung gemacht wird, so liegt doch in der Forderung der Verzinsung 
zweifellos ein groBer Fortschritt gegenuber der seitherigen, von der 
Wa.ldreinertragslehre beherrschten Praxis, bei der auf Hohe und Ver
zinsung des forstlichen Betriebskapitals keine Rticksichtgenommea wurde. 

Die wesentlichsten Mittel, urn die Verzinsung des Vorrats gunstig 
zu beeinflussen, Hegen zunachst in der Abnutzung derjenigen Bestande, 
welche ihren Kapitalwert ungenugend verzinsen. Solehe Bestande 
tragen immer dazu bei, auch das Vorratskapital im ganzen ungunstig 
zubeeinflussen. Sodann kommen die Durchforstungen und Lichtungen 
in Betracht. Gut gefuhrte Durchforstungen haben stets die Folge, 
daB der Zuwachs gehoben, das Bestandeskapital durch Ausscheidung 
der schlechtesten Bestandesglieder vermindert, die Verzinsu'ng daher 
in doppelter Richtung verbessert wird. 

IV. Del' Boden a]s Bestandteil del' Prodnktionskosten. 
Del' Boden ist die dauernde Grundlage jeder auf die Gewinnung 

von Rohstoffen gerichteten Wirtschaft. Die wichtigsten Bestimmungs
grunde, sowohl fur die Kulturart (Acker, Wiese, Garten, Weinberg, 
Weide, Wald) , als auch fur die Betriebsfuhrung innerhalb del' einzelnen 
Kulturarten, liegen im physischen und okonomischen Verhalten des 
Bodens. 

Die forstliche Bodenrente zeigt zwar wegen del' langen Dauer del' 
Erzeugung des Holzes gewisse Besonderheiten, ist abel' doch den all
gemeinen Regeln, welche die Grundrente betreffen, unterworfen, wes
halb zunachst auf diese kurz hingewiesen wird. 

1. Bodenwert und Bodenrente im allgemeinen. 
Nach seinem Ursprung muB del' Boden als Naturgabe aufgefaBt 

werden; lediglich durch die Wirkung der Naturkrafte ist or hervor
gebracht. Andererseits kann er abel' auch dem Kapitalbegriff unter
geordnet werden. Die fur das Kapital angegebenen Definitionen (vgl. 
S. 123) sind auf den Boden anwendbar. Wegen seiner wirtschaftlichen 
Besonderheiten und wegen del' Bedeutung, die er in politischer und 
sozialer Hinsicht besitzt, empfiehlt es sich, wie es auch von den meisteIl 
Vertretern der Wirtschaftslehre geschieht, ihn als besonderen Faktor 
der Produktion aufzufassen. 

Del' Boden ist bei seiner okonomischen Wirkung stets mit anderen 
10* 
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Elementen del' Gutererzeugung verbunden. tiberall ist dies bezuglich 
del' Naturkr1Lfte del' Fall. Sofern diese auf dem Erdk6rper gleichmaBig 
vertreten sind (wie Luft, Schwerkraft, Diffusion del' Gase u. a.), bleiben 
sie bei del' Schatzung des Bodens unberucksichtigt. Sind sie abel' auf 
verschiedenen Standorten in verschiedenem Grade wirksam, wie die 
W1Lrme, das Licht verschiedener Berghiinge, so wird ihr EinfluB zu
gleich mit dem Boden del' Schiitzung unterworfen und bei del' Bestimmung 
des Bodenwertes mit berucksichtigt. Sodann ist del' urspriingliche, 
durch Verwitterung del' Gesteine entstandene Boden mit Ruckstanden 
del' Gewachse, die ihn bekleidet haben, verbunden. Auf den h6heren 
Kulturstufen ist er stets mit den Wirkungen friiherer Arbeit und mit 
Kapital vereinigt; er ist gelockert und gedungt, mit Gewachsen, Ge
bauden, Umfriedigungen, Ent- und Bewasserungsanlagen versehen. Die 
meisten Meliorationsahlagen gehen mit dem Boden in 6konomischer, 
vielfach auch in chemisch-physikalischer Beziehung eine uhl6sliche Ver
bindung ein, so daB del' Anteil, welchen der Boden an den Erzeugnissen 
hat, an diesen selbst nicht mit Bestimmtheit nachgewiesen werden 
kalID. 

Die wichtigsten 6konomischen EigenschsJten des Bodens, die ihn 
yom Kapital unterscheiden, sind seine Unbeweglichkeit und Un
vermehrbarkeit. Beide Eigenschaften sind von EinfluB auf seine 
6konomische Wertschiitzung. Die Unbeweglichkeit ist auch bei den 
mit dem Boden verbundenen Kapitaliell (Hausern, Waldbestanden) 
niemals in solchem MaBe vorhanden als beim Boden selbst. Durch die 
Unbeweglichkeit gewahrt der Besitz des Bodens ein hohes MaB von 
Sicherheit, das ihn zur Verpfandung in besonderem Grade geeignet 
macht. Auch die Unvermehrbarkeit hat wirtschaftlich groBe Bedeutung. 
AIle anderen Bestandteile del' Produktionsgrundlagen nnterliegen im 
Laufe del' Zeit starkeren Veranderungen. Del' Boden bleibt dagegen 
(abgesehen von An- und Abschwemmungen an Meeren und Flussen) 
in seiner Ausdehnung gleich. Durch seine Unvermehrbarkeit hat er 
einen natiirlichen Monopolpreis. Da die Anspruche an den Boden beim 
Wachstum del' Bev61kerung gr6Ber werden, so nimmt sein Wert beim 
Fortschreiten del' wirtschaftlichen Kultur in del' Regel zu. 

Das Einkommen, welches die Benutzung des Bodens seinem Eigen
tumer gewahrt, wird als Grundrente bezeichnet. Dieselbe kann ent
wedel' durch eigene Bewirtschaftung odeI' durch Verpachtung dem 
Grundeigentumer zugute kommen. Die Grundrente ist gleich dem 
Reinertrag des Bodens, der sich ergibt, indem aIle Aufwendungen von 
Kapital und Arbeit, die auBer dem Boden zum Zwecke del' Produktion 
gemacht sind, vom Ertrage in Abzug gebracht werden. Bei del' eigenen 
Bewirtschaftung eines Landgutes ist die Bodenrente mit Arbeitslohn, 
Kapitalzins und Unternehmergewinn verbunden, bei del' Verpachtung 
entfallt in der Regel ein Teil des Pachtzinses auf Kapitalnutzung. In 
beiden Fallen tritt die Grundrcnte aus dem Erfolg del' Wirtschaft nicht 
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rein hervor. Hierin liegt der Grund der Abweichungel1 in der Erklarung 
des Begriffs der Grundrente 1). 

DaB die Bodenrente einen besonderen Einkommenszweig bildet, 
geht mit Bestimmtheit aus dem Umstande hervor, daB verscliiedene 
Grundstucke, die mit gleichem Aufwand von Arbeit und. Kapital be
wirtschaftet werden, verschiedene Ertrage liefern. Diese Unterschiede· 
konnen, da andere Ursachen fur ihr Dasein nicht vorliegen, nur auf die 
Grundrente zuruckgefuhrt werden. Sie erfolgen einerseits durch die 
verschiedenen Grade der Fruchtbarkeit des Bodens, andererseits durch 
die verschiedene Entfernung del' Grundstucke von dem Sitz des Be
triebes und den Verbrauchsorten. Der Sitz des Betriebes ist von Ein
fluB auf die Produktionskosten, die Entfernung von den Verbrauchs
orten auf die Preise. Auf Grund dieser Erscheinung stellte Ricardo 2) 
die Regel auf, daB die Unterschiede im Ertrag den Nachweis fur das 
Vorhandensein der Rente und den MaBst.ab ihres Wertes bilden mussen. 

1) Ad. Smith (Volkswohlstand, n. Kapitel) leitet seine umfangreichen 
Untersuchungen iiber die Grundrente mit den Worten ein: "Rente als der Preis 
fUr die Benutzung des Bodens betrachtet, ist natiirlich der hochste, welchen der 
Piichter fUr das Land seinem augenblicklichen Werte nach bezahlen kann. -
Ricardo, Grundgesetze der Volkswirtschaft, 2. Hauptstiick, definiert: "Rente 
ist derjenige Teil des Erzeugnisses der Erde, welcher dem Grundherrn £iir die Be
nutzung der urspriinglichen und unzerstorbaren Krafte des Bodens bezahlt wird." 
- v. Thiinen, Isolierter Staat, S. 14: "Was nach Abzug der Zinsen vom Werte 
der Gebaude, des Holzbestandes, derEinzaunungen und iiberhaupt allerWertgegen
stande, die vom Boden getrennt werden konnen, von den Gutseinkiinften noch 
iibrigbleibt und somit dem Boden an sich angehort, ist Landrente." - Roscher 
nennt Grundrente "denjenigen Teil vom regelmaBigen Reinertrag eines Grund
stiicks, welcher nach Abzug aller darin steckenden Arbeitslohne und Kapital
zinsen iibrigbleibt." (Dies ist jedoch nicht nur ein Teil, sondern der ganze Rein
ertrag des Grundstiicks.) 

2) Ricardo (Grundgesetze, 2. Hauptstuck) erlautert die nach ihm benannte 
Theorie der Grundrente folgendermaBen: "Bei der ersten Ansiedelung auf einem 
Landstrich, auf welchem sich ein UberfluB an reichem und fruchtbarem Boden 
findet, wenn nur ein kleiner Teil zum Bau der Lebensmittel fur die Bevolkerung 
erforderlich ist, wird es keine Rente geben. Denn niemand wird etwas fur die Be
nutzung von Boden bezahlen, wen.n er im UberfluB vorhanden ist. Es wird bloB 
aus dem Grunde eine Rente entrichtet, weil der Boden nicht in unendlicher Menge 
und allgemein gleicher Beschaffenheit vorhanden ist und bei zunehmender Be
volkerung Boden von geringerer Beschaffenheit oder weniger vorteilhafter Lage 
zum Anbau genommen wird. Sobald infolge des Fortschreitens der Gesellschaft 
Boden von Fruchtbarkeit zweiten Grades zum Anbau genommen wird, so beginnt 
die Rente unmittelbar auf jenem erster Gute und der Betrag dieser Rente richtet 
sich nach dem Untcrschicd der Beschaffenheit dieser zweierlei Bodenarten. Sobald 
Boden dritter Klasse angebaut wird, so beginnt die Rente der zweiten Klasse, 
zugleich wird die Rente vom Boden erster Klasse steigen. Der fruchtbarste und 
giinstigst gelegene Boden wird zuerst angebaut und der Tauschwert seines Ertrags 
wird auf dieselbe Weise wie der Tauschwert aller anderen Guter bestimmt durch 
die Gesamtmenge verschiedenartiger Arbeit, welche notwendig iat, um denselben 
hervor- und auf den Markt zu bringen." 
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Wie viele alldere Dinge der Volkswirtschaft, so stehen auch Boden
rente ulld Preise der Bodellerzeugllisse gegenseitig im Verhaltnis 
von Ursache und Folge. Eillerseits ist die Bodellrente eille Ursache 
der Preise. Da sie einen Bestalldteil der Produktionskostell, welche 
die· ulltere Grellze der Preise bezeichllell, bildet, so muB sie in diesem 
Sinlle aufgefaBt werden, wellll die Produktiollskostell vollstalldig nach
gewiesen werden sollen. -:- Andererseits tragt die Bodellrellte den Cha
rakter der Folge. Der auf den Bodell entfallellde Anteil am Ertrage 
ergibt sich, wenn alle fibrigen BestandtBile der Produktiollskosten yom 
Gesamtertrage abgezogen werdell. Hierllach sind Bodenwert ulld Bod~n
rente voll allell Verhiiltllissell abhiillgig, welche auf den Ertrag von 
EinfluB sind. Insbesondere ist dies in bezug auf die Preise der Fall, 
die deshalb als die wesentlichste Ursache des Steigells ulld Sinkells 
der Bodemellte allgesehell werden. Infolge des wechselseitigen Kau
salitatsverhiiltllisses treten in den Erklarungell fiber Preise und Grund
rellten hiiufig Abweichungen ulld Gegensatze hervor, die am bestimmte
stell in der Kritik ausgesprochell sind, die v. Thfinen den Erklarullgen 
voll A. Smith zuteil werdell lieB 1). 

Da all den Ertrag des Bodens beim Fortschritt der volkswirtschaft
lichell Kultur zUllehmend groBere Ansprfiche gestellt werden, so muB 
der Boden, damit die Produktion erhOht wird, m steigelldem MaBe 
mit Arbeit ulld Kapital befruchtetwerden. Von dem Gesamterzeugnis 
der Bodellwirtschaft elltfallt daher beim Fortschreiten der wirtschaft
lichen Entwicklung eines Volkes em fortgesetzt groBer werdellder Teil 
auf die Wirksamkeit der beiden anderen Produktionsfaktoren. Die 
absolute Hohe der Bodenwerte und Bodenrenten nimmt dagegen mit 
demWachstum der volkswirtschaftlichen Kultur zu 2). 

1) A. Smith fiihrt die Bodenrente als Bestimmungsgrund der Preise auf, 
wenn er sagt, daB der natiirliche Preis des Getreides vorliege, wenn das gewohnliche 
MaB von Arbeitslohn, Kapitalgewinn und Bodenrente, :welches in den Kosten der 
Getreideerzeugung enthalten sei, dadurch gedeckt werde. Andererseits erscheint 
die Bodenrente als eine Folge der Preise, wenn gesagt wird, daB sie durch den Be
trag bestimmt werde, welcher von dem Verkaufspreis der Produkte nach Abzug 
des Arbeitslohnes, des Kapitalgewinns und der sonst auf die Hervorbringung der
selben verwendeten Kosten iibrigbleibt. "Also wird" - sagt v. Thiinen, Isolierter 
Staat - "bei der Bestimmung des natiirlichenPreises des Getreides die Boden
rente als eine bekannte GroBe betrachtet, bei der Bestimmung der Landrente 
wird dagegen der natiirliche Preis des Getreides als bekannt angenommen. Dies 
ist ein ZirkelschluB, der beim oberfliichlichen Lesen wohl einschliifern und be
ruhigen kann, durch den aber nichts aufgekliirt wird." v. Thiinen unternahm 
es deshalb, fiir die einzelnen Produktionsfaktoren bestimmte Formeln aufzustellert, 
durch welche sie voneinander unabhiingig erscheinen soUten. Allein in derner
strebten MaBe ist dies nicht gelungen. Die Wechselbeziehungen, die als Zirkel
schluB hingestellt werden, liegen, im Gegensatz zu Erscheinungen, die rein physische 
Grundlagen haben, in der Natur der wirtschaftlichen Verhiiltnisse und konnen nicht 
beseitigt werden. 

2) Friedr. List, Nationales System, 20. Kap.: "Die Manufakturkraft 
und das Agrikulturinteresse", weist (1841) an dem Beispiel von England und 
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Die Hohe der Grundrente und ihr Verhaltnis zu den anderen Ein
kommenszweigen ist sowohl ffir die Geschichte der wirtschaftlichen 
Entwicklung eines Volkes als auch fur das gleichzeitige Verhiiltnis ver
schiedener Lander von Bedeutung. Beides bildet ein wesentliches 
Merkmal fur die wirtschaftliche Kulturstufe der Volker, das von viel
seitigem, wissenschaftlichem und praktischem Interesse ist I). 

Wegen der beschrankten Ausdehnung des Bodens und der Schwierig
keit seines Ersatzes durch andere Produktionsfaktoren muB das Ziel 
der Betriebsfiihrung dahin gerichtet sein, daB der Boden moglichst 
vorteHhaft ausgenutzt wird; es solI in allen Wirtschaftszweigen eine 
moglichst hohe Bodenrente oder ein moglichst hoher Reinertrag des 
Bodens hervorgebracht werden. Die Bedingungen, unter denen dies 
geschieht, festzustellen, ist deshalb fur jede Art der Bodenkultur von 
Wichtigkeit. Das Prinzip der hOchsten Bodenrente ist jedoch gerade 
in der neuesten Zeit vielfach bekampft worden; einerseits von den Ver
tretern des Sozialismus, die in Reden und Schriften die Interessen der 
Grundbesitzer zu denen des Volkes in moglichst scharfen Gegensatz 
zu stellen gesucht haben - andererseits von manchen Vertretern der 
Bodenkultur selbst, insbesondere der Forstwirtschaft (vgl. Einleitung), 
mit Rucksicht auf praktische Folgerungen, zu denen die Wirtschaft 
des groBten Reinertrags fuhren solIe. Ein' Gegensatz derselben zum 
Wohle der Gesamtheit laBt sich aber nicht aufrecht erhalten. Da das 
Steigen der Grundrente eine Folge der Zunahme des Wohl
standes und der Volksvermehrung ist, so kann das Streben, 

Polen nach, welch groBen EinfluB die Entwicklung der Industrie auf die Boden
rente ausii,pt. "Jede individuelle und soziale Vervollkomnmung, jede Vermehrung 
der produktiven Kraft in der Nationiiberhaupt, am meisten aber die Manufaktur
kraft steigert die Quantitat der Rente, wahrend sie quotativ dadurch vermindert 
wird.. .In einer wenig gebildeten und wenig bevolkerten Agrikulturnation, z. B. 
in Polen, betragt die Rentenquote die Halfte oder den. dritten Teil des Brutto· 
ertrags; in einer gebildeten, bevolkerten und reichen Nation, z. B. in England, 
betragt; sie nur den vierten oder fiinften Teil. Gleichwohl ist die Quantitat dieser 
geringerenQuote ungleich bedeutender, als die Quantitat jener groBeren Quote. 

1) Roscher, Grundlagen der National· Okonomie, § 155, gibt folgende 
historische Entwicklung: "Bei armen und niedrig kultivierten Volketn, zumal 
wo die Bevolkerung noch diinn ist, pflegt die Grundrente niedrig zu stehen. -
"Die steigende Kultur pflegt auf dreifachem Wege zur Erhohung der Rente bei· 
zutragen. Das Wachsen der Bevolkeruug veranlaBt den Ackerbau entweder zu 
groBerer Intensitat oder zu groBerer Ausdehnung auch iiber die minder frucht· 
baren und schlechter gelegenen Grundstiicke. Kommt zu der VolksverIl1ehrung 
noch eine Kapitalvermehrung, so geschieht dasselbe innoch hoherem 'Grade. 
Konzentriert sich endlich die Bevolkerung mehr und mehr in den groBen Stadten, 
so muB auch dies zur Vermehrung der Rente beitragen." - ,,1st die Volkswirt· 
schaft im Sinken begriffen, etwa durch Krieg, so kann der nachteilige EinfluB 
hiervon auf die Grundrente durch ein verhiiltnismaBig noch starkeres Sinken des 
Arbeitslohnes oder Kapitalgewinns aufgehalten werden, aber schwerlich iiber einen 
gewissen Punkt hinaus. In der Regel begiunt das Sinken der Rente auf den minder 
fruchtbaren und schlechter gelegenen Grundstiicken." 
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den Bodenreinertrag zu erhohen, auch dem Interesse des 
Volkes nicht entgegenstehen, sondern es muB demselben 
entsprechen, was auch von den durch Parteiinteresse nicht beein
fluBten Vertretern der Nationalokonomie anerkannt und ausgesprochen 
ist 1). 

2. Bodenrenten und Bodenw~rte in der FOI'stwirtschaft. 
Die allgemeinen Regeln fiber die Bodenrente und Bodenwerte 

mfissen auch in der Forstwirtschaft Anwendung finden. Auch hier 
gilt der Grundsatz, daB eine moglichst hohe Bodenrente erzielt werden 
solI. . Indessen tragt doch die Forstwirtschaft gerade in der vorliegenden 
Richtung gewisse Besonderheiten, die es verhindern, Satze, die in der 
Landwirtschaft allgemeine Geltung haben, unmittelbar auf sie zu fiber
tragen. Betreffs der forstlichen Bodenrente sind foIgende Punkte von 
Bedeutung: Erstens die Ursache ihrer Entstehung und ihrer Verschieden
heiten; dann das Verhaltnis der Rente des Waldbodens zu anderen 
Kulturarten; ferner die Art ihrer Berechnung; endlich die Abhangigkeit 
der Bodenrente von der Wirtschaftsfiihrung. 

a) Ursache der Entstehung der forstlichen Bodenrente 
und ihrer Unterschiede. 

Wie in der Landwirtschaft, so ergibt sich auch in der Forstwirt
schaft eine Rente des Bodens, des festesten Faktors der Produktion, 
durch den VberschuB des Ertrags fiber die auf ihn gerichteten Auf
wendungen an Arbeit und Kapital. Wenn ein solcher VberschuB nicht 
vorhanden ist, so besteht keine Bodenrente. Die Ertrage werden als
dann durch ArbeitslOhne und Kapitalzinsen vollstandig absorbiert. 
Dieser Zustand war auf den frUheren Kulturstufen allgemein. Solange 
der Wald irn VberfluB vorhanden war, konnte es ebensowenig eine Rente 
des Waldes oder seiner Teile geben, als eine solche ffir andere Dinge, 
welche die Natur im VberfluB erzeugt und deren Gebrauch jedermann 
freisteht, existiert. DaB aber in Waldungen, die einem geordneten 
Betriebe unterliegen, eine Bodenrente wirklich vorhanden ist, daB sie 
beirn Fortschritt der wirtschaftlichen Kultur eines Landes mit Not
wendigkeit eintritt, geht aus der Verschiedenheit der Ertrage, welche 

1) A. Smith, Volkswohlstand, 1. Buch, 11. Kapitel: "lch schlieJle dieses 
Kapitel mit der Bemerlmng, daJl ein jeder Fortschritt in dem Zustande der mensch
lichen Gesellschaft dahin wirkt, entweder unmittelbar oder mittelbar die wirkliche 
Bodenrente zu erhOhen, und das wirkliche Vermogen des Grundbesitzers, seine 
Fahigkeit zum Ankauf der Arbeit oder des Arbeitsertrages anderer, zu vergr6Jlern." 
~ Ricardo, Grundgesetze II: "DaB Steigen der Rente ist immer die Folge des 
zunehmenden Wohlstandes in einem Lande." - v. Thiinen, Isolierter Staat, 
S. 17: ,;Uber den dauernden Anbau des Bodens entscheidet allein die GroBe der 
Bodenrente. " 
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auf verschiedenen Bodell erzielt werden, mit Bestimmtheit hervor. 
GemaB der Theorie von Ricardo tritt eine Waldbodenrente nach MaB
gabe und im Verhaltnis zum Unterschied der Ertrage ein. Wenn auch 
die erste Benutzui1g des Waldbodens anders erfolgt als im Sinne jener 
Theorie, nach welcher zuerst der fruchtbarste Boden, dann Bodell zweiter, 
dann dritter Klasse in Angriff genommen wird, so ist der Kern der Lehre 
Ricardos doch auch fur den Waldboden anwendbar. Die wichtigsten 
Ursachen fur die Hohe der Rente liegen: 

1. In der verschiedenen Ertragsfahigkeit des Bodens. 
Man denke sich zwei forstlich benutzte Grundstucke, die in gleicher 
Weise behandelt wurden. Beide sind mit derselben Holzart im gleichen 
Verband bepflanzt worden. Unter ubrigens gleichen Wachstums
bedingungen liefert das eine nach Ablauf einer Reihe von Jahren einen 
Ertrag von 300 fm im Wert von 12 Mk., im ganzen 3600 Mk., das andere 
250 fm im Werte von 10 Mk., im ganzen 2500 Mk. Die Differenz von 
3600-2500 = 1100 Mk. kann, da sonstige Ursachen nicht vorhanden 
sind, nur auf den Boden zuruckgefiihrt werden. Entsprechend dem 
Unterschied im Ertrag hat der bessere Boden einen hOheren Wert und 
gewahrt eine hOhere Rente. 

2. Durch die verschiedene Lage des Waldes zu den Ver
brauchsorten. Diese hat infolge der Schwere des Holzes und der 
Entlegenheit vieler Waldungen auf die Re'ntabilitat der Forstwirtschaft 
groBen EinfluB. Der Verkehrswert des Holzes wird iiberall durch die 
Verhaltnisse am Verbrauchsort bestimmt. Die Waldpreise ergeben 
sich, indem von den Preisen des Verbrauchsortes die Transportkosten 
abgezogen werden. Man denke sich zwei in jeder Beziehung gleiche 
Grundstiicke. Bei gleichen Wachstumsbedingungen werden gleiche Er
trage - z. B. 5 fm Durchschllittszuwachs fiir 1 Jahr und Hektar - er
zeugt. Die eine der beiden Flachen liegt 5, die andere 15 km von dem 
Bahnhof, dem das verkaufte Holz zugefiihrt wird. Der Tauschwert 
des nach seiner Beschaffenheit gleichen Holzes betragt auf dem einen 
Grundstiick 12 Mk., auf dem anderen 10 Mk.; der Wert der jahrlichen 
Produktion ist im ersten Fall 60, im anderen 50 Mk. je Hektar. Da 
andere Ursachen llicht vorliegen, so miissen die Unterschiede der Er
trage in der Lage der Grundstiicke ihre Ursache haben. Entsprechend 
den verschiedenen Ertragen ergeben sich auch hier verschiedene Boden
werte und Bodenrenten. 

Was die Hohe der Unterschiede der Bodenrenten bzw. der Boden
wcrte betrifft, so gilt die Regel, daB sie groBer sind, als dem MaBstab 
der Ursachen, die sie hcrvorrufen, cntspricht, mogen diese Ursachen 
nun in del' Ertragsfahigkeit des Bodens (del' Erzeugung groBerer Massen 
oder Gebrauchswerte) oder in del' Gunst del' Absatzlage (hohere Holz-

. preise) liegen. Da nur ein Teil del' Erzeugungskosten (die Zinsen des 
Vorrats) mit den Ertragen in geradem Verhaltnis zu- und abnehmen, 
wahrend andere Teile (Verwaltungs- und Kulturkosten) von den Er-
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tragen gar nicht oder nur in geringem MaBe beeinfluBt werden, so muB 
dies Verhaltnis mit Notwendigkeit und allgemein eintreten. Tatsach
lich wird es auch uberalI in der Literatur und Praxis bestatigt. 

So ist z. B. hei der Kiefer fur das Alter 80 nach den Ertragstafeln 
aus PreuBen: 1) 

auf Standortsklasse I II III IV V 
der Durohsohnittszuwaohs an Masse 9,5 8,2 6,6 4,9 3,5 fll} 

" " " Wert. 94 67 48 34 22 Mk. 

" 
Bodenerwartungswert (bei 3%) . 745 454 250 . 55-89 

" 
Entsprechendes ergibt sich fur aIle Holzarten. 

b) Die Abhangigkeit der Rente des Waldbodens von derjenigen 
anderer Kulturarten. 

Schon A. Smith 2) hat hei der Begrundung der Bodenrente auf 
das Verhaltnis der verschiedenen Kulturarten hingewiesen und hervor
gehoben, daB die Rente von denjenigen Boden, welche zur Erzielung 
menschlicher Nahrung dienen, die Rente von den meisten ubrigen Boden 
bestimme. Kein einziges Produkt konne auf die Dauer weniger Boden
rente gewahren, weil, wenn dieser Fall eintrate, das betreffende Land 
alsbald anders benutzt werden wiirde. "In Europa ist Korh aas ha~pt
sachlichste Bodenerzeugnis, das zur menschlichen Nahrung dient, vi-es
halb in Europa die Rente von Getreideboden, einzelne FaIle ausgenom
men, die von aHem anderen angebauten Boden bestimmt." 

Auch fUr den der Holzzucht gewidmeten Boden wurde von 
A. S mi th die Abhangigkeit der Rente von der des Getreidebodens auf
rechterhalten. "Auf den friiheren Stufen der wirtschaftlichen Kultur 
gibt es 'keine Grundrente. In dem Mafie wie der Landbau fortschreitet, 
werden die Walder teils ausgerodet, teils vergehen sie iruolge des wachsen
den Viehstandes. Zahlreiche Herden, denen man durch die Walder zu 
streifen gestattet, vernichten zwar die alten Baume nicht, verhindern 
aberdasWachstumder jungen, so daB in 1000der 200 Jahren der ganze 
Forst zugrunde geht. Alsdann steigert der Mangel an Holz dessen 
Preis. Es fangt an, eine gute Rente zu gewahren und der Grundeigen
turner findet zuweilen, daB er seine besten Landstrecken kaum besser 
als durch das Bestandensein mit unfruchtbarem Bauholz verwerten 
kann. Einen groBeren Vorteil als die Rente, welche diese letzteren 
bringen, kann der Grundeigentumer, wenigstens fur langere Dauer, 
nicht beziehen; in einem stark angebauten Binnenlande wird dieselbe 
aber auch nicht viel geringer sein." - Auch von A. Smiths Nachfolgern 
(Ricardo, v. Thunen u. a.) ist der Zusammenhang und das Abhangig
keitsverhaltnis der Bodenrenten bei verschiedenen Kulturarten betont 
worden. 

I} Sohwappaoh, Die Kiefer 1908, S. 150. 
2) Volkswohlstand, 1. Buoh, 11. Kapitel. 
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Indem man nun aber die Forstwirtschaft zu anderen Kulturarten 
in Beziehung setzt, diirfen diejenigen Besonderheiten nicht unbeachtet 
bleiben, welche durch den Standort, den der Wald einnimmt, hervor
gerufen werden. Dies ist von A. Smith und anderen NationalOkonomen, 
welche diesen Gegenstand behandelt haben, nicht oder nicht in geniigen
dem Malle geschehen. Es werden Flachen unterstelIt, die verschiedener 
Kulturart fahig sind. Die meisten und in nationalokonomischer Be
ziehung wichtigsten Waldungen nehmen aber BOden ein, die eine andere 
Benutzung als zur Holzzucht nicht zulassen. Fiir solche Waldungen 
laBtsich die von A. Smith aufgestellte Regel, daB die Rente des der 
Getreideerzeugung dienenden Bodens die Rente aller iibrigen BOden 
bestimme, nicht aufrecht erhalten. Diese beschrankt sich daher haupt
sachlich auf solche Flachen, welche ohne Schwierigkeit sowohl als Wald 
wie als Acker benutzt werden konnen. Aber auch hier stellen sich der 
Anwendung jenes Grundsatzes Schwierigkeiten entgegen, weniger im 
Prinzip, als beziiglich der Methode; und zwar einmal deshalb, weil fiir 
Getreide und Holz kein gemeinsamer WertmaBstab besteht, so. daB 
Verhaltniszahlen zwischen beiden von dauerndem Wert nicht aufgestellt 
werden kOnnen; sodann wegen der langen Zeit, welche zum Reifen des 
Holzes erforderlich ist. 

Ein Blick auf die Geschichte der Bodenkultur in der neuerell Zeit 
lehrt, daB die Preise fiir Holz und Getreide sehr verschiedenartige Ver
anderungen erlitten haben. DemgemaB waren auch die Bodenrenten 
bei land- und forstwirtschaftlicher Benutzung verschieden, ohne daB 
hieraus entsprechende Folgerungen beziiglich des Anbaues gezogen 
worden sind. In der Schwierigkeit der Rechnung und den wechselnden 
Preisverhaltiiissen lag auch, abgesehen von GrUnden subjektiver Natur, 
die Ursache, weshalb in bezug auf den Reinertrag des Bodens bei land
und forstwirlschaftlicher Benutzung so starke Meinungsverschieden
heiten bestehen, wie sie von den hervorragendsten Vertretern der land
wirtschaftlichell Literatur kundgegeben sind 1). 

c) Die Berechnung der Bodenwerte und Bodenrenten. 

Wenn die Bodenrente ala ein Bestandteil der Kosten der Holzer
zeugung in Rechnung gestellt wird, muB sie auf einen bestimmten zahlen
maBigen Ausdruck gebracht werden. Da sich die Werte des Bodens 
einerseits durch die Art der Wirtschaftsffthrung, andererseits:, durch 
auBere volkswirtschaftliche Verhiiltnisse fortwahrend andern, so konnen 

1) v. Thiinen, Isolierter Staat, 3. Aufl., III. Teil, S. 117, findet, daB fiir 
alie Standortsklassen die Bodenrente beirn Waldbau die Landrente beirn Ackerbau 
iibertrifft; J. Kiihn, Landwirtschaftl. Kalender von Menzel u. Lengecke., 1896, 
S. 66, warnt dagegen die Landwirte vor Aufforstungen jeder Art, da auch die 
geringsten BOden durch Weide und Streu einen hOheren Reinertrag gewiihrten, 
als durch Holzanbau. 
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die Resultate aller auf dell Boden gerichteten Berechnungen nur mit 
zeitlicher und raumlicher Beschrankung Geltung habell. 

Was die Art des Wertes betrifft, so kommen zunachst Kosten
werte in Betracht. Sie ergeben sich nach dem Ankaufspreis des Bodens, 
den Aufwendungen, die fur seine Verbesserung gemacht wurden, und 
den etwaigen Zinsen, die zwischen Ankauf und Benutzung des Bodens 
erwachsen sind. 1m forstlichen Betrieb kann dieser Kostenwert nur 
selten Anwendung finden, weil der Waldboden im GroBbetrieb fast 
nie Gegenstand des Verkaufes ist. Meist gelangen nur solche Flachen 
zur VerauBerung, welche an die landwirtschaftlich benutzten Flachen 
grenzen, nicht die Gesamtflachen groBerer Waldgebiete. 

Zweitens konnen der Schatzung des Bodens Erwartungs- oder 
Ertragswerte (Endres) zugrunde gelegt werden. Diese werden be
kanntlich derart ermittelt, daB man alle Einnahmen, die vom Boden 
zu erwarten sind, auf die Gegenwart diskontiert und von der Summe 
der Ertrage die zugehOrigen Produktionskosten abzieht. Die allgemeinste 
Formel des Bodenerwartungswertes ist bei Unterstellung der Verhalt
nisse eines normalen aussetzenden Betriebs, bei welchem alle u Jahre 
Einnahmen Au, Da . . . eingehell, folgende: 

A + D . 1 opu-a + ... D . 1 opu-q - c . lop'll B = 'II a' q , '_ V. 
'II l,opu-l 

Der Bodenerwartungswert bezeichnet die korrekteste Art der Be
rechnung des Bodenwertes. Er griindet sich auf den wahren wirtschaft
lichen Wert des Bodens, der durch die Erzeugnisse, welche in Zukunft 
erwartet werden, und die Kosten, welche aufgewendet werden mmsen, 
bestimmt wird. Sofern der Bodenwert in bestimmter GroBe angegeben 
werden solI, muB der Erwartungs- oder Ertragswert rechnungsmaBig 
nachgewiesen werden. Die vorstehende Formel, nach welcher dies ge· 
schehen solI, gibt den die Forstwirtschaft beherrschenden Grundgedanken 
treffenden Ausdruck und behalt hierdurch jederzeit auch fUr die Praxis 
ihre Bedeutung, wie sehr auch die einzelnen Bestandteile in ihren Werten 
schwanken mogen. 

Drittens kommen Rentierungswerte in Betracht. 1m groBen 
Betriebe konnen die Werte der Forstwirtschaft, wie es auch auf anderen 
Gebieten der Fall ist, unter Umstanden (namentlich unter regelmaBigen 
Verhaltnissen, wenn die Nutzung nur den Zuwachs betrifft und keine 
Veranderungen des Vorrats eintreten sollen) am richtigsten nach den 
Einnahmen, die sie gewahren, berechnet werden. Die in der Wirtschaft. 
eingehenden und in Wirtschaftsbuchern niedergelegten Reinertrage be
ziehen sich auf den Wald; sie sind das Ergebnis der wirtschaftlichen 
Leistung der beiden den Wald zusammensetzenden Faktoren, des Bodens 
und des Vorrats, die sich durch einen verschiedenen Grad von Beweg
lichkeit voneinander unterscheiden. Fur aIle Wirtschaftszweige gilt 
aber die Regel, daB die auf die festen Bestandteile der Produktions-
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grundlagen entfallenden Ertragsanteile bestimmt werden, indem die 
weniger festen von dem Gesamtertrag in. Abzug gebracht werden. Helfe
rich 1) unterstellte dies VerhiiJtnis einem Gesetz der allgemeinen Wirt
schaftslehre, dem er mit den Worten Ausdruck gibt: " . . . . Sind in 
einem Geschaft verschiedene, teils umlaufende, teils fixe Kapitalien 
in Anwendung, so erhalt das jeweils fixeste beim Steigen des Ertrags 
uber den Durchschnittssatz den ganzen Mehrgewinn, wie es andernfalls 
den ganzen Verlust zu tragen hat, der sich beim Sinken des Ertrags 
ergibt." Der festeste Bestandteil des forstlichen Produktionsfonds ist 
der Boden. Sein Wert und· seine Rente ergeben sich durch Abzug der 
Rente des Vorrats vom Waldreinertrag. Bezeichnet mall mit A die 
jahrlichen erntekostenfreien Abtriebsertrage, mit D die Summe der 
jahrlichen Vorertrage aus Durchforstungen und zufalligen Ergebnissen, 
mit N das (normale) Holzvorratskapital, mit c und v die jahrlichen Aus
gaben ffir Kultur, Verwaltung, Schutz, fur eine regelmaBige abgestufte 
Betriebsklasse von u Ita, so ist die jahrliche Rente fUr die Flachen
einheit 

A + D-N.O,op- (c + v) 

u 

Der Wert des Bodens ergibt sich durch Division dieses Ausdrucks 
durch O,op. 

In der AusfUhrung der Rechnung ergeben sich 2) Schwierigkeiten 
in bezug auf die Festsetzung des ZinsfuBes und die Bestimmung des 
Vorrats. Als ein Vorzug der Formel ist hervorzuheben, daB bei ihrer 
Anwendung der Standpunkt der Gegenwart eingehalten wird und ein 
Diskontieren und Prolongieren nicht erforderlich ist. 

Bodenrente, Bodenwert und ZinsfuB stehen in wechselseitigem 
Verhliltnis. Wenn zwei dieser drei GroSen gegeben sind, ist auch die 
dritte bekannt. Der ZinsfuS, der ffir den Wert des Bodens in Ansatz 
gebracht wird, muS, entsprechend den allgemeinen Bestimmungs
grunden des ZinsfuBes, niedrig sein. Die unter II. 5 angegebenen Grunde 
fUr die Abweichung des forstlichen vom landesublichen ZinsfuB liegen 
beim Boden in noch hoherem MaBe als beim Vorratskapital vor. 

d) Bodenwerte und Bodenrenten als Folge der Wirtschaft. 

Ffir die Aufgaben der Waldwertberechnung (Kauf, Verkauf, Tausch, 
AblOsung von Grundgerechtigkeiten, Besteuerung usw.) mussen die 
Bodenwerte stets in der Form von bestimmten zahlenmaBigen GroBen 
nachgewiesen werden. Auch fur die forstliche Statik wird dies zufolge 

1) Sendschreiben an Judeich, Forstliche Blatter 1872. 
2) Anwendungen derselben sind in des Verfassers "Folgerungen der Boden

reinertragstheorie", sowie von Schwappach in den Ertragstafeln fur Fichte, 
Kiefer und Buche gemacht worden. 
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der allgemeinen Definition unter Umstandeil erforderlich, weil zu den 
Produktionskosten, mit deneil der Ertrag verglicheil werden solI, auch 
derBoden gehOrt. G. Heyer 1) fiihrte'deshalb in den Satzen, die er 
uber die Verzinsung des fosrtlicheil Produktioilsfoilds aufstellte, stets 
bestimmte Bodenwerte ein. Ebenso PreBler 2) und andere Autoreil. 
welche die Hiebsreife des einzelnen Bestandes durch Weiserprozeilte 
zu ermitteln suchen. Auch in der Praxis der Forsteinrichtu'ng 8) wird 
meist entsprechend verfahren. Es werden bestimmte Bodenwerte durch 
Rechnung festgestellt, welche fur groBere Bezirke (ganze Reviere, Revier
teile oder eine Anzahl von Revieren) Geltung haben sollen. 

Trotz des Wertes, den die Einfiihrung bestimmter Bodenwerte 
in das Grundkapital der Forstwirtschaft zweifellos besitzt, ist es er
forderlich, sich jederzeit bewuBt zu bleiben, daB die in der National
okonomie von A. Smith und Ricardo bis Helferich vertretene 
Lehre, daB die Bodenwerte und Bodenrenten Folge der Wirtschafts
fiihrung sind, auch fiir die Forstwirtschaft Geltung hat. Sie sind Folge 
der Betriebsfiihrung, Folge der Fortschritte der Technik, Folge mancher 
Erfindungen in der Verwendung des Holzes, Folge der Zunahme der 
Bevolkerung und des Wohlstandes, Folge der Verkehrsmittel, Folge 
der politischen MaBnahmen auf dem Gebiete des Handels und der Be
fOrderungsmittel. Alle Wirkungen dieser mailnigfachen Verhaltnisse 
kommen iil den Elementen der Formel des Bodenertragswertes zum 
Ausdruck. Auch diese haben deshalb einen variabeln Charakter. Die 
Massen der Haubarkeitsertrage sind von der Betriebsfiihrung abhangig. 
Man kahn (ganz abgesehen von Storungen durch Naturschaden) Fichten .. 
bestande so behandeln, daB sie auf gleichem Boden und in eiilem be
stimmteil Alter, z. B. auf II. Staildortsklasse im 100jahrigen Alter, 
800 fm, oder auch so, daB sie 600 fm ergeben. Ebenso Buche, Eiche, 
Kiefer und, gemischte Bestande. Zu bestimmeil, ob das eine oder andere 
geschehen solI, ist erne Aufgabe der Statik, die mail nicht als gelost be
trachteil darf, wie es geschieht, wenn von vornherein ein bestimmter 
Wert in den Produktionsfonds erngesetzt wird. Noch weniger als den 
Massen vermag man den Preisen der Ertrage rn Zahlen von allge
merner Gwtigkeit Ausdruck zu geben. Sie aildern sich unter dem 

1) Handbuch der forstlichen Statik, 1. Abschn., 2. Kap., 2. Titel, II Satz 1 
bis 4: ("Erscheint der Bodenwert im Produktionskapital als Maximum des Er
wartungswertes, so ist ... "). 

2) In dem Grundkapital (vgl. den 4. Abschnitt, II) ist der Boden eine feste 
GroBe. 

3) In Sachsen werden zum Nachweis der Bestandeskostenwerte Boden
nettowerte festgestellt, und zwar unter Anlehnung an eine Berechnung des Er
wartungswertes, dessen Rohe unter Riicksichtnahme auf Standortsverhaltnisse, 
Lage und Absatz gutachtlich modifiziert wird. Der so berechnete Bodenwert 
wird fiir das betreffende Revier oder Revierteil als konstante GroBe ailgesehen. 
Ahillich im Reichsland (Vorschriften fiir die Aufstellung der Forsteinrichtungs
werke 1910, § 59) und in Baden (Dienstweisung iiber Forsteinrichtung, § 22). 
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EinfluB verschiedenartiger volkswirtschaftlicher Verhaltnisse. In glei
chem oder hOherem Grade macht sich der entwicklungsfahige Charakter 
der Wirtschaft bei den Durchforstungen geltend. Die neuere Durch
forstungspraxis ist eine wesentlich andere, als diejenige, nach welcher 
die friiheren Ertragstafelil aufgestellt sind. Wie sehr dies den Boden
wert beeinfluBt, ist in der neueren Literatur hachgewiesen. Nach dell 
Mitteilungen aus dem Versuchswesen PreuBens 1) betragt der Boden
erwartungswert der Buche auf II. Standortsklasse (ZinsfuB 2%): 

nach Ertragstafel A 

" 
B 

fur u = 80 100 120 140 J. 
748 
607 

847 
582 

882 
532 

857 Mk. 
470 " 

Bei der Fichte auf III. Standortsklasse (ZinsfuB 3%) sind die Boden
werte: 

fur u = 60 80 100 120 J. 
bei maBiger Durchforstung 632 623 436 326 Mk. 
bei starker Durchforstung . 618 709 568 546" 

Auch beziiglich der negativen Posten des Bodenwertes gilt Ahnliches. 
Die Kosten ffir Verwaitung, Schutz usw. bleiben in ihren wirklichen 
Betragen ffir lange Zeit nicht gleich, wie es dem Kapital V der Formel 
entsprechend ist. Die Kulturkosten sind eine Folge der Bestandes
geschichte, der Technik und der Arbeitslohne; sie pflegen gleichfalls 
beim Fortschreiten der wirtschaftlichen Kultur zu steigen. Welch 
groBen EinfluB endlich der ZinsfuB, mit welchem die Ertrage diskontiert 
werden, auf den Bodenwert besitzt, ist aus der Waldwertrechnung 
hinlanglich bekannt. 

Die genaltnten Verhaltnisse wirken zusammen dahin, daB der Boden
wert, wenn es sich nicht um VerauBerung handelt, als eine variable 
GroBe aufgefaBt werden muB. Der Bodenwert ist das zu suchende X, 
die glOBe Unbekannte der forstlichen Produktion. Die Anerkennung 
der Abhangigkeit des Bodenwerts von den forsttechnischen und volks
wirtschaftlichen Verhaltnissen war eine der wichtigsten Folgen, welche 
die Statik der Reinertragslehre bei NationalOkonomen und Forstwirten 
gehabt hat 2) und behalten wird. Die Bedingungen festzustellen, unter 
denen der Bodenwert sein Maximum erreicht, ist die wesentlichste 
Aufgabe der forstlichen Statik. Dies braucht jedoch nicht immer in 
der Form von bestimmten Zahlen zu geschehen; es genugt in der 

1) Schwappach, Rotbuche, S. 202; Fichte, S. 117. 
2) Helferich bemerkt im Sendschreiben an Judeich: "Die Differen1i 

zwischen uns besteht darin, daB ich den Wert des Bodens und folgeweise auch seine 
Rente zunachst als unbekannt annehme und sage: Beide miissen sich erst aus 
der Wirtschaft entwickeln." In seiner Antwort - Tharandter Forstl. Jahrbuch, 
22. Bd., S. 159 - bemerkt Judeich: "Vollstandig einverstanden bin ich mit 
Ihrer Ansicht, die Bodenrente, und damit natiirlich auch der Bodenwert, miisse 
sich erst aus der Wirtschaft ergeben." 
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Regel, daB nachgewiesen wird, 0 b die wirtschaftlichen MaBnah men, 
deren okonomisches Verhalten untersucht werden soIl, ein 
Sinken oder Steigen des Bodenwertes zur Folge haben. 

Durch die Auffassung der Bodenrenten und Bodenwerte als Folge 
der Wirtschaft wird man zugleich zur Hervorhebung der technischen 
Aufgaben hingeleitet, welche der Statik obliegen. Sie liegen in der 
Forderung des Massen- und Wertzuwachses durch Anbau, Bestandes
pHege und Durchforstung, in der Nutzung von solchen Bestanden, 
welche ihren Kapitalwert ungenugend verzinsen, und in der Ersparung 
an solchen Ausgaben, welche nicht mit einer entsprechenden Steigerung 
des Ertrags verknupft sind. (Naheres siehe im zweiten Teil.) 

Erscheint die Bodenrente auf der einen Seite als Folge der Wirt
schaft, so bedeutet es keinen logischen Widerspruch oder ZirkelschluB, 
daB sie gemaB dem unter 1 hervorgehobenen wechselseitigen Kau
salitatsverhaltnis auf der anderen Seite als Bestimmungsgrund der 
Holzpreise angesehen wird. Die allgemeinen Beziehungen, die zwischen 
Produktionskosten und Preisen bestehen, haben, zunachst theoretisch, 
auch ffir die FOl'stwirtschaft Geltung. 1m Prinzip ist der Waldbesitzer, 
wie jeder andere Grundeigentumer, berechtigt, die Forderung zu stellen, 
daB die Preise des HoIzes den Produktionskosten, zu welchen auch die 
Rente ffir die Benutzung des Bodens gehOrt 1), mindestens gleichstehen. 
Die Anwendung der Bodenrente als Element der Produktionskosten 
verlangt ihre zeitlich und ortlich beschrankte zahlenmaBige Feststellung, 
wie sie auch fur den Nachweis des Kostenwertes der Bestande notig ist. 

1) Die Einbeziehung der Bodenrente unter die forstlichen Produktions
kosten ist eingehend behandelt von Judeich, Zur Theorie des forstl. Reinertrags. 
Thar. Jahrb., 20. Bd. 



Vierter Abschnitt. 

Der Reinertrag der Forstwirtschaft. 
Um die Rentabilitat der Forstwirtschaft nachzuweisen und ihre 

technischen MaBnahmen okonomisch zu begrunden, mussen, wie ein
gangs hervorgehoben wurde, die Ertrage und Produktionskosten gegen
einander abgewogen werden. Aus dem Verhiiltnis zwischen ProduktiollS
kosten zum Rohertrag ergibt sich der Reinertrag der Wirtschaft. Dieser 
kann, je nach dem Wirtschaftssubjekt und Wirtschaftsobjekt, auf 
welches er bezogen wird, einer verschiedenen Auffassung fahig sein. 
Der Begriff Reinertrag erfordert daher eine eingehende Begriindung. 

Die Vergleichung zwischen Ertrag und Produktionskosten kaoo 
entweder so geschehen, daB die letzteren von den auf dieselbe Zeit zuruck
gefiihrten Ertragen abgezogen werden; oder so, daB der jahrliche Er
trag zu dem Produktionsfonds, welcher ihm zugrunde liegt, in ein der 
Kapitalverzinsung entsprechendes Verhiiltnis gesetzt wird. 

Aus der Wiirdigung des Reinertrags ergeben sich verschiedene 
Foigerungen, die man vor dem Eingehen auf einzelne Aufgaben der 
Statik nach ihrem allgemeinen Verhalten wUrdigen muB. 

Nach Vorstehendem kann der vorliegende Gegenstand in die Ab
schnitte: 1. Begriffe, 2. Methoden, 3. Folgerungen zerlegt werden. 

I. BegrUfe. 

1. Unterscheidungen des Reinertrags nach dem 
Wirtschaftssubjekt. 

a) Volkswirtschaftlicher und privatwirtschaftlicher 
Reinertrag. 

Da der Reinertrag durch Abzug der Produktionskosten vom Roh
ertrag gebildet wird und die Produktionskosten verschieden aufgefaBt 
werden konnen, so mUssen sich hierdurch auch verschiedene Arlen 
des Reinertrags ergeben. Man unterscheidet nach dem Wirtschafts
subjekt den volkswirtschaftlichen Reinertrag und den privat· 

Martin, Forst!. Statik. 2. Auf!. 11 
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wirtschaftlichen Reinertrag. Unter den volkswirtschaftlichen Pro
duktionskosten im strengen Sinhe werden von den Nationa16konomeh 
nur solche Aufwendungen verstanden, durch welche dem Volksvermogen 
BestandteiIe entzogen werden, durch welche dieses daher eine Ver
minderung erleidet 1). Hierher gehoren hauptsachlich folgende Posten: 
Zunachst die Werte ah Geld und anderen Gegenstanden, welche im 
Wege des Handels zum Eintausch gegen vom Ausland zu beziehende 
Waren ausgefuhrt werden. Sodann die genuBlos verbrauchte'tl Stoffe, 
welche mit ihrer Substanz in das erzeugte Produkt ubergehen und, 
wenn dies geschehen ist, in ihrem seitherigen Bestand nicht. mehr vor
handen sind (wie z. B. das Rohmaterial der Handwerker). Endlich 
bildet die Abhutzung der stehenden Produktiv- und Gebrauchskapitalien 
einen BestandteiI der volkswirtschaftlichen Produktiohskosten. Durch 
die Wertabnahme von Hausern, Maschinen, Werkzeugen, welche mit 
dem Gebrauch verbunden ist, wird das Volksvermogen wirklich ver
mihdert. Dagegeh trif£t dies nicht zu bezugIich der im dritten Abschnitt 
als Produktionskosten aufgefiihrten Grundrenten, Kapitalzinsen und 
Arbeitslohne. 

Wendet man die angegebenen Begriffe auf die Ertrage der Forst
wirtschaft an, so mussen deren Erzeugnisse, Haupt- und Nebennutzungen 
jeder Art, ihrem ganzen Betrage nach als volkswirtschaft
lieher Reinertrag angesehell werden. Nur die wenigen ffir die Er
zeugung von Bestanden verbrauchten Pflanzen und Samereien sind in 
dem angegebehen volkswirtschaftlichen Sihne Produktionskosten; sie 
verschwinden als besondere, fur sich bestehende Teile des National
vermogens, sobald sie in die Bestande eingegangen sind und als Teil 
des Vorratskapitals in Rechnung gestellt werden. Bei den wesentlichsten 
Faktoren der forstlichen Produktion ist dies aber nicht der Fall. Den 
Bod e n hesitzt ein Yolk unentgeltlich; er ist vom volkswirtschaftlichen 
Standpunkt nicht Gegehstand des Verkehrs; eine Grundrente wird 
volkswirtschaftlich nicht verausgabt. Ebenso ist die Nutzung des Vor
ratskapitals keine volkswirtschaftliche Ausgabe. Als solche konnen 
auch die Arbeitslohne nicht angesehen werden. Durch die Auszahlung 
von Gehalten und Lohnen an Beamte und Arbeiter wird nur eine Ver-

1) Roscher, Gl'11ndlagen der Nat.-Ok., § 106 u. 146 ("Im volkswirtschaft
lichen Sinne gehOren zu den Produktionskosten bloB die fiir die Produktion er
forderlichen Kapitalverwendungen, welche das verwandte Kapital aus dem Volks
vermogen zuniichst verschwinden lassen ... " "Das rohe Volkseinkommen besteht: 
a) aus den im Lande neu gewonnenen Rohstoffen; b) den Einfuhren aus der Fremde 
... ; c) der Wertvermehl'11ng, welche Gewerbefleil3 und Handel ... den beiden 
ersten Klassen hinzufiigen; d) den Dienstleistungen im engern Sinne und Nutzungen 
von Gebrauchskapitalien... Hiervon miissen sodann, um das reine Volksein
kommen zu finden, abgezogen werden: a) die siimtlichen zum Behufe der Pro
duktion genumos verbrauchten Stoffe; b) die Ausfuhren, womit die Einfuhren 
bezahlt werden; c) die Abnutzung der stehenden Produktiv- und Gebrauchs
kapitalien. ") 
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anderung in der Verteilung des Volksvermogens, nicht a.ber in semem 
Besta.nde herbeigefUhrt. Ga.nz a.nders erscheinen diese Verhiiltnisse bei 
den a.llgemein ublichen Berechnungen des Priva.twirts. Der einzelne 
Wa.ldbesitzer muB beim Na.chweis semes Vermogens und Remertra.gs 
a.lle in Arbeit, Ka.pita.l und Boden enthaltenen Ausgaben in RechnUilg 
stellen; sem Vermogen wird durch ihre Verausga.bung vermindert. Der 
private Waldeigentumer hat den Boden oft kauflich erworben; haufig 
ist dieser mit Schulden belastet. Auch wenn dies nicht der Fa.ll ist, 
wird der Besitzer stets mitder Moglichkeit des Verkaufs, oft auch mit 
emer Verschuldung zu rechnen ha.ben. Wie die VerhaItnisse in dieser 
Beziehung a.uch liegen mogen, jeder Privatwirt fa.Bt die Rente des Bodens 
als Besta.ndteil der Produktionskosten auf. Ebenso ist es mit dem 
Vorra.tskapita.l; ebenso mit dem Arbeitslohn. Die Ausga.ben der Gehalte 
an die Beamten und der Lohne a.n die Arbeiter, die das Volksvermogen 
unberiihrt la.ssen, vermmdern das Vermogen des privaten Waldeigen
tiimers. Hier erschemen sie als Produktionskosten, dort mcht. 

Die begrifflichen Verschiedenheiten von volks- Uild privatwirt
scha.ftlichem Reinertrag liegen, wenn ma.n die angegebenen Definitioneil 
a.ls richtig gelten laBt, klar vor Augen. FUr die Forstwirtschaft kommt 
es aber darauf an, ob mit den Verschiedenheiten der Begriffe eine ver
schiedene Wiirdigung der Produktionsfa.ktoren verbunden ist. Diese 
Frage hat fiir da.s ganze Wirtschaftsleben weitgehende Bedeut~g. 
Die Auffassung der Grundrenten und Kapita.lzmsen a.ls Einna.hme
quellen und Produktionsfa.ktoren steht bei den wichtigsten sozia.len 
Fra.gen im Vordergrund des a.llgememen Interesses. Sie gibt den wirt
scha.ftlichen Pa.rteien ihre bestimmte Richtung und bildet emen wesent
lichen Inhalt ihres Programms. Tatsachlich ist die Produktion der 
meisten Guter, durch Landwirte, Ha.ndwerker, Kaufleute, Fa.brika.nten 
usw., seither na.ch priva.twirtschaftIichen Grundsatzen erfolgt. Arbeit, 
Ka.pital und Boden sind da.bei als Besta.ndteile der Kosten in Rechnung 
gestellt. Die Vertreter des modernen Sozialismus greifen aber die 
bestehenden Verhaltnisse gera.de na.ch dieser Richtung a.n. Die Qumt
esse'nZ des Sozialismus beruht auf der Ansicht, da.B die bestehende priva.t
wirtscha.ftliche Produktion, die mit der Forderung von Zms und Grund
rente verbUilden ist, dem volkswirtscha.ftlichen Interesse entgegen
steht. Die sozialistischen Parteien treten zwar haufig nur a.ls die Ver
treter von BestrebUilgen auf, welche das ma.terielle Wohl der Arbeiter 
befordern sollen. AIIein ihre FUhrer ha.ben, in der Erkenntnis, daB sich 
erfolgreiche praktische Bestre bungen a.uf wissenscha.ftliche GrUildiagen 
stutzen mussen, der von ihnen vertretenen Wirtschaftslehre solche zu 
geben versucht. Am bestimmtesten ist dies von K. Marx 1) geschehen, 
der der sozialistischen Lehre folgende Fa.ssung und Begrtindung ge
geben hat: 

1) Das Kapital, Kritik der politischen Okonomie, 1. Buch, 3. Kapitel. 

11* 
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Zur Hervorbringung wirtschaftlicher Gfiter ist konstantes und 
variabeles Kapital erforderlich. Das konstante Kapital besteht aus den 
Hilfsstoffeil (Siimereien, Rohstoffen usw.), die mit ihrer Substanz in 
das Wirtschaftsprodukt eingehen, sowie aus dem VerschleiB der Werk
zeuge, welche zu seiner Herstellung gebraucht werden. Das variable 
Kapital besteht aus der Arbeitskraft, welche bei der Produktion tatig 
gewesen ist. Das konstante Kapital geht mit demselben Wert, mit 
dem es in die Produktion eingefiihrt wurde, in das Arbeitsprodukt fiber. 
Das variable Kapital erscheint dagegen nicht nur mit seinem ursprfing
lichen Wert in den Produkten, sondern es erzeugt neben diesem noch 
einen Mehrwert. AlIe Mehrwerte sind durch die Arbeit hervorgebracht. 
Daher erscheint es auch als eine konsequente Folgerung, daB sie aus
schlieBlich den Arbeitern zugute kommen. Kapitalisten und Grund
besitzer, welche einen groBen Teil des volkswirtschaftlichen Ertrags 
als Zins und Grundrente sich aneignen, erscheinen als Ausbeuter der 
Arbeiter 1). Die fortschreitende Entwicklung des wirtschaftlichen 
Lebens muB dahin gehen, daB dies ungerechte Verhiiltnis geandert wird. 
Dies kann nur durch eine soziale Revolution geschehen, die durch die 
Konkurrenz der Trager des Kapitals vorbereitet wird. 

Wenn nun auch die vorstehende Auffassung fiber die Wirkungen 
der Produktionsfaktoren, die aus einem extremen, auf Umsturz des 
Bestehenden gerichteten Parteistandpunkt hervorgegangen ist, in der 
Forstwirtschaft, die wenig Arbeiter beschiiftigt, verhiiltnismaBig zurfick
tritt, so sind doch die Kernpunkte des Sozialismus auch auf diese fiber
tragen worden. Als sich nach dem Beka.nntwerden von Pre BIers 
Rationellem Waldwirt einzelne Nationalokonomen mit den Prinzipien 
der Forstwirtschaft beschiiftigten und Stellung zu ihnen nahmen, wurden 
auch die Gegensatze zwischen gemeinwirtschaftlichem und privatwirt
schaftlichem Prinzip bei der Betriebsfiihrung alsbald hervorgehoben. 
Helferich 2) erklarte nach dem Auftreten PreBlers, welcher Vorrat 
und Grundkapital als Produktionskosten bezeicbnet und ihre Verzinsung 
verlangt hatte, die Erstrebung des hochsten Reinertrags spreche nur 
das Interesse des einzelnen Wirtschafters oder Eigentiimers aus. DaB 
damit auch dem Interesse der Gesamtwirtschaft entsprochen werde, 
sei eine Behauptung, die des Beweises bediirfe. Unter Bezugnahme 
auf Helferichs Ausfiihrungen schrieb Schaeffle bei der Kritik der 
Forstreinertragslehre von Borggreve, es liege hier ein Fall vor, der 
beweise, daB die privatwirtschaftliche, kapitalistische Betriebsweise mit 
hOheren volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten in schneidenden Gegen
satz geraten konne. Den Anschauungen der genannten Nationaloko
nomen entsprechend stellte Borggreve 3) bei der Begriindung der Um-

1) ,.Der Profit des Kapitalisten kommt daher, dltB er etwas zu verkaufel1 
hat, das er nicht bezahlt hat" . . . "Das Kapital hat so und so viel unbezahlte 
Arbeit eingesaugt" (Marx). 

2) Zeitschr. fiir die gesamte Staatswissensch. 1867: Die Waldrente. 
3) Forstabschatzung, S. 67. 
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triebszeit der privatwirtschaftlichen Betriebsfiihrung eine gemeinwirt
schaftliche gegeniiber. Fiir die letztere liegt der am meisten charak
teristische Bestimmungsgrund in der Nichtbeachtung desjenigen Tells 
der Produktionskosten, die im Kapitalliegen. "Das gemeinwirtschaft
liche Prinzip braucht den in der Regel unbestimmbaren Geldwert des 
Waldkapitals nicht zukeimen. Es verlangt einfach, daB die Wald
flache durch ihre Erzeugnisse ihrem Eigentiimer so eintraglich und damit 
zugleich dem bez. Gemeinwesen und weiter der gesamten menschlichen 
Gesellschaft so niitzlich als moglich wird; und sucht dieses dadurch zu 
erreichen, daB unter Erhaltung oder Ausammlung des hierfiir notigen 
Holzkapitals durchschnittlich und hachhaltig jahrlich die in dem hOchsten 
Nettoertrag ihren MaBstab findende groBte Menge moglichst nutzbarer 
Erzeugnisse von der Flache geliefert, gewissermaBen produziert, neu 
geschaffen wird." 

Nun kann man mit gutem Grunde verlangen, daB bei der Leitung 
der wirtschaftlichen Verhaltnisse durch den Staat der volkswirtschaft
liche Standpunkt, der durch die Riicksicht auf die Gesamtheit der Nation 
bestimmt ist, vertreten wird. Gerade in der Forstwirtschaft ist die 
Riicksicht auf die Gesamtheit und die Zukunft nach der physikalischen 
und okonomischen Richtung hjn von Bedeutung. Wenn sich Gegell
satze 1) zwischen privat- und volkswirtschaftlichen Prinzipien und deren 
Folgerungen ergeben, so ist eine Gesetzgebung wiihschenswert, die dem 
hOheren volkswirtschaftlichen Prinzip tunlichst Geltung verschafft. 

Je entschiedener nun aber die Bedeutungeines volkswirtschaft
lichen Standpunktes in- der Wirtschaftslehre und einer positiven Rich
tung in der Wirtschaftspolitik anerkannt wird, um so bestimmter hat 
man AulaB, auf die unrichtigen Folgerungen hinzuweisen, die das Schlag
wort des Sozialismus oder des gemeinwirtschaftlichen Prinzips in der 
Forstwirtschaft, ebenso wie im allgemeinen Wirtschaftslebell, zur Folge 
gehabt hat. Gegensatze allgemeiner Natur ill bezug auf die 

1) DaB solche unter Umstanden vorliegen, ist am originellsten von Fr. List 
(Nationales System, 14. Kap.) ausgefiihrt: "Wie? Die Weisheit der Privatoko
nomie sei auch Weisheit in der Nationalokonomie? Liegt es in der Natur des 
Individuums, auf die Bediirfnisse kiinftiger Jahrhunderte Bedacht zu nehmen, 
wie dies in der Natur der Nation und des Staates liegt? Man betrachte nur die 
erste Anlage einer amerikanischen Stadt! Jedes Individuum, sich selbst iiberlassen, 
wiirde nur fiir seine eigenen Bediirfnisse oder hOchstens fiir die seiner nachsten 
Nachkommen sorgen; aile Individuen, zu einer Geseilschaft vereinigt, sorgen fiir 
die Bequemlichkeit und die Bediirfnisse der entferntesten Generationen; sie unter
werfen die lebende Generation zu diesem Behuf Entbehrungen und Aufopferungen, 
die kein Verniinftiger von den Individuen erwarten konnte. Kann ferner das 
Individuum in Fiihrung seiner Privatokonomie Bedacht nehmen auf die Ver
t.eidigung des Landes, auf die offentliche Sicherheit, auf aile die tausend Zwecke, 
die es nur mit Hilfe der gesamten Geseilschaft zu erreichen vermag? Fordert 
nicht die Nation, daB die Individuen ihre Freiheit diesen Zwecken gemaB be
schranken? Fordert sie nicht sogar, daB sie ihr einen Teil ihres Erwerbs, einen 
Teil ihrer geistigen undkOrperlichen Arbeit, ja ihr Leben selbst zum Opfer bringen?" 
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Wiirdigung der Produktionskosten lassen sich aus den angefiihrten be
grifflichen Verschiedenheiten des privatokonomischen und volkswirt
schaftlichen Prinzips nicht ableiten. Wenn man sich in der Wirtschafts
leitung auf den volkswirtschaftlichen Standpunkt stellt, wie es in erster 
Linie die Vertreter der Regierungen tun mussen, so darf das leitende 
Prinzip, nach dem die Wirtschaft ge£i.i.hrt wird, niemals einem einzelnen 
Wirtschaftszweig entlehnt und auf ihn beschrankt werden. Vielmehr 
geht alsdann Ziel und Aufgabe der NationalOkonomie dahin, daB ein 
moglichst hoher Reinertrag der gesamten nationalen Wirtschaft 
hervorgebracht wi rd. Kein einzelner Wirtschaftszweig hat An
spruch auf eine Regelung der Verhaltnisse, die dahin gerichtet ist, daB 
fur fun ein Maximum an Reinertrag zustande kommt. AIle Zweige 
der nationalen Produktion: Industrie, Handel, Handwerke, Land- und 
Forstwirtschaft mussen sich mit Rucksicht auf den gesamten National
ertrag Beschrankungen gefallen lassen. Yom volkswirtschaftlichen 
Standpunkthat dieser Auffassung gemaB das allgemeine, im einzelnen 
oft MiBklange und Reibungen verursachende, im groBen aber wohl
tatige Gesetz der Konkurrenz Geltung, das verlangt, daB die Fak
toren der Gutererzeugung (Arbeit, Kapital und Boden) derjenigen 
Wirtschaft zugefuhrt werden, in der sie am meisten zu leisten ver
mogen. 

Die Nichtberucksichtigung eines Tells der Produktionskosten unter 
dem Schlagwort des Sozialismus oder des gemeinwirtschaftlichen Prin
zips wiirde in der Tat zu den seltsamsten Resultaten fiihren, die im 
konkreten Fall von niemand anerkannt werden .. Wenn zu einer Kultur 
oder Holzfallung, die von lOO Arbeitern ausgefiihrt werden kahn, 
200 verwendet werden, so wird der volkswirtschaftliche Reinertrag 
der Forstwirtschaft nicht vermindert. Die Werterzeugung ist in heiden 
Fallen dieselbe. Ebenso wenn man zur Verwaltung einer Oberforsterei 
die doppelte Zahl von Beamten anstellt. Der Reinertrag der Wirtschaft 
eines ganzen Volkes wird aber durch die Verwendung eruer doppelten 
Zahl von Beamten oder Arbeitern vermindert. Denn die Halfte der 
Arbeiter hatte, unheschadet der Werterzeugung in der Forstwirtschaft, 
auf eine zweite Produktion gerichtet werden und hier an der Erzeugung 
anderer Werte mitwirken konnen. ·Ebenso ist es in bezug auf das Kapi
tal. Wenn ein Revier bei Zugrundelegung eines Betriebskapitals von 
300 fm jahrlich je Hektar 6 fm im Wert von 10 Mark hervorbringt, 
wahrend hei einem Betriebskapital von 250 fm die gleichen Ertrage er
zeugt werden, so ist der volkswirtschaftliche Reinertrag in heiden Fallen 
derselbe. Der Gesamtertrag der Volkswirtschaft ist aber in heiden 
Fallen nicht gleich. Denn die Differenz von 50 fm, die im zweiten Fall 
in der Forstwirtschaft frei wird, kann auf eine andere Produktion ge
richtet werden und in dieser zu einer Mehrung des volkswirtschaftlichen 
Reinertrags beitragen. Auch auf den Boden sind entsprechende Grund
satze anwendbar. Er soIl, gemaB dem angegebenen Konkurrenzgesetz, 
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derjenigen Benutzungsweise zugefiihrt werden, die den hOchsten Boden
reinertrag zur Folge hat. 

Nach delll Vorstehenden geht die wichtigste Folgerung, zu der 
die Untersuchung des Reinertragsbegriffs nach dem Wirtschaftssubjekt 
fiihrt, dahin, daB sowohl vom volkswirtschaftlichen als auch 
vom privatwirtschaftlichen Standpunkt samtliche Produk
tionsfaktoren, Boden, Kapital und Arbeit, ihrem vollen 
Werte nach in Rechnung gestellt oder der gutachtlichen Be
urteilung unterzogen werden miiss(m. Ein Gegensatz der Folge
rungen des volkswirtschaftlichen und privatwirtschaftlichen Prinzips 
vonallgemeiner, bleibender Bedeutung kann auf Grund der Untersuchung 
der Produktionsfaktoren und des Reinertrags nicht aufgestellt werden. 
Die Verschiedenheiten in dieser Richtung miissen, sofern sie wirklich 
vorhanden sind, eine andere Begriindung erhalten. 

b) Verschiedenheit der Wirtschaft nach den Eigentums
verhaltnissen. 

Die Annahme eines Gegensatzes zwischen gemeinwirtschaftlichen 
und privatokonomischen Prinzipien in der Forstwirtschaft ist haupt
sachlich durch die Wahrnehmungen veranlaBt, zu weIchert der tat
sachliche Zustand der Waldungen in den meisten Landern AulaB gibt. 
Wenn man groBere Waldgebiete, die verschiedenen Besitzern gehoren, 
bereist, so kann man die groBen Unterschiede nicht verkennen, die, 
je nachdem sie sich im Eigentum des Staates oder von Gemeinden oder 
in Privatbesitz befinden, vorhanden sind. Die schOnen, durch reiche 
Altholzvorrate ausgezeichneten. Staatswaldungen im Spessart, Thii
ringer Wald, Harz und anderen deutschen Gebirgen sind oft von diirftigen 
Privatwaldungen umgeben, obwohl diese auf einem urspriinglich gleichen 
Standort stocken. Ebenso sind den trefflichen Kiefern der markischen 
Staatsforsten oft bauerliche Kusselbestande vorgelagert. In Frankreich 
befinden sich neben den staatlichen Eichenhochwaldungen, die durch 
hohe Massen und Werte ausgezeichnet sind, auf gleichem Standort 
Eichenwaldungen von Privatbesitzern, die im extensiven Niederwald
betrieb behandelt werden. 

Die Ursachen der Verschiedenheiten im Waldzustand nach den 
Eigentumsverhaltnissen liegen viel£ach in schlechter Wirtschaft. Rti.ck
gang des Bodens durch Entnahme der Streudecke, fehlende oder un
geniigende Kultur, mangelnde P£lege und Schutz, regellose Hiebe geben 
den Waldungen oft ein charakteristisches Geprage. Sie enthalten einen 
deutlichen Beweis, daB viele Eigentiimer zur Wirtschaftsfiihrung un
geeignet sind. Aber auch bei Unterstellung gleich guter Wirtschafts
fiihrung, die man machen muB, wenn man nicht tatsachliche Zustande 
beschreiben, sondern prinzipielle Fragen erortern will, ergeben sich 
groBe Unterschiede nach den Eigentumsverhaltnissen. Sie gehen meist 
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dahin, daB die staatlichen Walduhgen kOhservativer bewirtschaftet· 
werden als die Gemeihdeforsteh; uhd diese wieder konservativer als die 
Privatforsten. 

Zur Begriinduhg der gehahhteh Uhterschiede muB zunachst auf 
die Geschichte des Waldes hingewiesen werdeh. Kein anderer Wirt
schaftszweig ist in gleichem MaBe von der vorausgegahgeheh Geschichte 
abhahgig als die Forstwh:tschaft. Ein naheres Eingeheh auf die geschicht
liche Entwicklung der forstli~heh Verhalthisse erklart eihe Menge von 
Verschiedehheiteh im Zustahd der Walder, auch in bezug auf die Eigeh
tumsverhaltnisse, die als Tatsacheh hihgehommeh werdeh miissen.-

Sodahh ist der Umstahd voh EinfluB, daB zU einer hachhaltigen 
Forstwirtschaft hur solche Eigehtiimer geeignet sihd, die iiber ein groBes 
Vermogen verfiigeh uhd am Zustand des Waldes nachhaltiges 
Interesse nehmen. Die Forstwirtschaft ist vorzugsweise fiir den GroB
betrieb geeignet .. Sie erfordert ein bedeutendes Betriebskapital, das 
zu anderer Benutzuhg als zur Holzerzeugung nicht geeighet ist. Die 
Einhaltung hoher Umtriebszeiteh ist wegen dieser Verhaltnisse fiir kleine 
Gruhdeigehtiimer mit gerihgem oder maBigem Vermogeh ausgeschlOSSei.l. 
Der kleinbauerliche Wirt ist oft gehotigt, seine Bestahde vorzeitig zu 
hutzen, nicht weil er sie fiir hiebsreif halt, sOhderh weil er bewegliches 
Vermogeh habeh muB. Ahders ist dies beim reicheh GroBgruhdbesitzer, 
ahders beim Staate. Die Eigehschafteh, welche ih bezug auf deh Cha
rakter des Waldeigentiimers erfiillt werdeh miissen, findeh sich am 
vollstandigsteh in der Persoh des Staates vereihigt. 

Auch die Verschiedenheit der Lage, insbesondere der Entfernung 
der Waldungen von den Statten des Verbrauchs, hat auf die Unterschiede 
der Waldzustande nach den Eigentumsverhaltnissen EinfluB. Die Tei
lung der Waldungen, die sich in gemeinsamem Eigentum befanden, 
ist meist so erfolgt, daB die Gemeinden und Privaten die in der Nahe 
der Ortschaften befindlichen Teile erhielten, wahrend dem Staat die 
entlegensten Waldgebiete zugefallen sind. Waldungen, die von den 
Orten des Verbrauchs weit abgelegen sind, enthalten in der Regel mehr 
Altholz, als die den Ortschaften naheren, wo frfihzeitiger viel starkere 
Nutzungen stattgefunden haben. Auch bei rationeller Betriebsfiihrung 
ergibt ein rechnerisch oder gutachtlich gefiihrter Rentabilitatsnachweis, 
daB die den Konsumtionsorten nahen Waldungen mit niedrigen, die 
entfernten mit hoheren Umtriebszeiten bewirtschaftet werden miissen, 
weil fiir schwachere Sortimente die Transportkosten starker in die 
Wagschale fallen. 

Die wichtigste Ursache der Verschiedenheit im Zustand der Walder 
nach den Eigentumsverhaltnissen liegt endlich in den polizeilichen 
Funktionen, die dem Staate obliegen. Diese betreffen einmal die Zwecke, 
die der Schutzwald erfiillen soll. Sodann sind sie okonomischer Natur 
und erstrecken sich auf die nachhaltige Befriedigung des Volkes an 
Waldprodukten. Die okonomische Politik vedangt, daB die Waldungen 
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nicht nur im Interesse der Gegenwart, sondem auch mit Riicksicht 
auf die Zukunft behandelt werden. Bis zu einem gewissen Grade hat 
der Staat einen dahingehenden EinfluB fiir die Gesamtheit der Wal
dungen geltend zu machen. Es liegt aber in der Natur der Sache, daB 
er dies am bestimmtesten in seinen eigenen Waldungen zu tun vermag. 
Nach den Staatswaldungen ist er gemaB den gesetzlichen Bestimmungen 
der Kulturstaaten in der Lage, auch auf den Zustand der Gemeinde
waldungen einen EinfluB auszuiiben; am wenigsten ist er in den Privat
waldungen dazu befugt. 

Die vorstehend hervorgehobenen Verhaltnisse erklaren es hin
langlich, daB die Waldungen des Staates sich haufig in anderem Zu
stande befinden, als die der Privaten, auch wenn diese gut bewirtschaftet 
werden. Auch in Zukunft werden diese Unterschiede erhalten bleiben, 
ganz abgeSehen davon, daB viele Privatforsten tatsachlich schlechter 
bewirtschaftet werden. Ein allgemeiner Gegensatz in Beziehung a~f 
die Wiirdigung der Produktionsfaktoren kann hieraus aber nicht ab
geleitet werden. Insbesondere ergeben sich aus den politischen Auf
gaben, die dem Staate obliegen, keine prinzipiellen Gegensatze gegen 
die Forderung der Verzinsung des Vorratskapitals und die Erzielung des 
hochsten Bodenreinertrags. Die Schutzwaldungen lassen sich zu oko
nomischen Theorien iiberhaupt nicht in Beziehung setzen; und in bezug 
auf das okonomische Verhalten ist man zu der Vermutung berechtigt, 
daB diejenigen Sortimente, die das dringendste Bediirfnis der Zukunft 
bilden, auch im Verhaltnis zu ihren Produktionskosten am besten be
zahlt werden. Daher bestehen zwischen den Interessen der Gesamtheit 
des Volkes und der Waldeigentiimer im Grunde viel weniger bleibende 
Gegensatze, als oft angenommen wird. 

Wie nach vielen Richtungen, so hat auch auf dem vorliegenden 
Gebiet die Landwirtschaft zur Forstwirtschaft· viele gemeinsame Be
ziehungen. Auch die Landwirtschaft gestaItet sich oft nach den Eigen
tumsverhiiltnissen sehr verschieden. Ein reicher GroBgrundbesitzer 
wendet weit mehr Meliorationskapital, mehr Maschinen fiir die Bestellung 
und Emte auf, als ein armer Tagelohner, der vorzugsweise seine Arbeit 
wirksam sein laBt. Aber dem allgemeinsten Prinzip der Erzielung 
des groBten Bodenreinertrags sind alle landwirtschaftlichen Betriebe, 
sofem sie auf den Ertrag bewirtschaftet werden, trotz der Abweichungen 
in der technischen Ausfiihrung, unterworfen. 

2. Unterscheidung des Reinertrags nach dem Objekt. 
Der Ertrag, den cine Wirtschaft im ganzen ergibt, entspricht den 

Produktionsfaktoren, die in ihr wirksam gewesen sind. Jedem Teile 
des Ertrags liegt die Wirkung einer bestimmten Menge von Arbeit, 
Kapital und Boden zugrunde. Der Reinertrag, der auf die einzelnen 
Produktionsfaktoren entfallt, ergibt sich, wenn die auf die iibrigen 
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Faktoren entfallenden Ertrage yom Gesamtertrag in Abzug gebracht 
werden. Eine Sonderung der Bestandteile des Ertrags nach den Ele
menten, denen sie entstammen, ist jedoch, ohne daB bestimmte Unter
stellungen gemacht werden, schwer durchfiihrbar. Die Produktions
faktoren hangen eng miteinander zusammen. In der Landwirlschaft 
ist der Boden mit Gebauden und Meliorationen, in der Forstwirtschaft 
ist er mit dem Vorratskapital verbunden. Er bildet mit diesen ein 
einheitliches Ganzes, das nicht jederzeit zerlegt werden kann. 1m 
Prinzip muB aber jederzeit die Trennung zwischen Boden und Vorrat, 
die sich nach wesentlichen okonomischen Richtungen verschieden ver
halten, edolgen. GemaB der oben (S. 144) ausgesprochenen Regel ge
schieht die Teilung des Reinertrags so, daB zunachst die beweglicheren 
Teile des Produktionsfonds, die in der aufgewandten Arbeit und dem 
eingefiihrten umlaufenden Kapital bestehen, und dann die festeren 
Teile desselben von ihm in Abzug gebracht werden. Der endliche Ruck
stand des Ertrags entfallt auf den festesten Bestandteil des Produktions
fonds, den Boden. 

Die vorstehend ausgesprochene Regel kommt, wenn sie auch nicht 
mit der wiinschenswerten Schade nachweisbar ist, in allen Zweigen 
der Bodenkultur zur Anwendung 1). In der Landwirtschaft ist die Tren
nung des Ertrags nach den Quellen, denen er entstammt, allgemein 
ublich. Will man die Rente ermitteln, welche ein Landgut im ganzen, 
mit allem Zubehor an Inventar usw., seinem Eigentiimer gewahrt, so 
sind nur die verausgabten Lohne und das umlaufende Kapital zu be
rucksichtigen. Will man den Ertrag aus dem Boden nach seinem vor
handenen Zustand nachweisen, so sind auBerdem die Zinsen von Ge
bauden, Maschinen, Arbeitstieren in Abzug zu bringen. Um die reine 
Bodenrente im Sinne von Ricardo zu ermitteln, mussen alle Aufwen
dungen an Arbeit und Kapital, die friiher (ffir Entwasserung, Melioration 
usw.) edolgt sind, in Rechnung gestellt werden. 

Ganz ahnlich liegen die Verhaltnisse auch in der Forstwirtschaft, 
in der auBer dem volkswirtschaftlichen Reinertrag, auf den bereits 
hingewiesen wurde, Waldreinertrag, Bodenreinertrag und Unternehmer
gewinn zu unterscheiden sind. 

a) Waldreinertrag. 

Um den Waldreinertrag zu finden, sind nur solche Aufwendungen 
yom Rohertrag abzuziehen, welche von auBen in den Wald eingefiihrt 
werden. Dies sind, abgesehen von den geringfugigen Kapitalien (Samen, 
Pflanzen usw.), die Ausgaben ffir Verwaltung, Schutz, Kultur, sowie 
die Steuern u. a. mit der Wirtschaft verbundene Lasten. Auf diese 
Weise wird der Waldreinertrag in jeder geordneten Verwaltung naoh-

1) Die Folgen ihrer Nichtbeachtung in der Landwirtschaft zeigt v. Thiinen, 
Iso1. Staat, § 5. 



Unterscheidung des Reinertrages nach dem Objekt. 171 

gewiesen 1). Da der Wald nach vielen Richtungen hin als ein zusammen
hangendes, einheitliches Ganzes angesehen werden muB, so hat auch 
der Waldreinertrag stets wirtschaftliche Bedeutung, zumal manche po
litischen und wirtschaftlichen Verhaltnisse zum Waldreinertrag bzw. 
zum volkswirtscha£tlichen Reinertrag in Beziehung gesetzt werden 
mussen. Aus den realen Ergebnissen der Wirtschaft laBt sich unmittel
bar ein anderer Ertrag uberhaupt nicht darstellen. Als bestimmendes 
Prinzip der Wirtschaft dad die Waldreinertragslehre aber, wie auch 
Denzin 2) unter Bezugnahme auf die Betriebsregelung der PreuBischen 
Staatsforsten bestimmt hervorhebt, nicht angesehen werden. Sie steht 
mit dem unter 1 a ausgesprochenen Grundsatz, daB die Produktions
faktoren der verschiedenen Zweige der Volkswirtschaft miteinander 
in Konkurrenz stehen und dieser Konkurrenz durch ihre wirtschaftlichen 
Leistungen entsprechen mussen, im Widerspruch. Del' wesentlichste 
Fehler der Waldreinertragstheorie liegt darin, daB auf die H6he und Ver
zinsung des wichtigstcn forstlichen Betriebskapitals keine Rucksicht 
genommen wird. Sie entspricht dem Grundsatz des physiokratischen 
Systems, zu dem sie auch Borggreve 3) in Beziehung bringt. Der 
leitende Gedanke dieses Systems ist in der Lehre enthalten, daB die 
einzige Quelle der Gutererzeugung in der Natur liegt. Die Bodenkultur 
ist allein produktiv; alle anderen Wirtschaftszweige und Produktions
faktoren werden als steril bezeichnet 4). Das Kapital, in welches die 
hiebsreifen Bestande umgewandelt werden, kann nach der physiokrati
schen Lehre zur Scha££ung neuer Werte nichts beitragen. Nach der 
Entwicklung der Industrie und des Handels im 19. Jahrhundert kann 
jedoch die physiokratische Theorie, auch wenn Land- und Forstwirt
schaft ihrer groBen nationalen Bedeutung entsprechend gewurdigt 
werden, nie wieder Geltung erlangen. - Die Waldreinertragslehre ver
halt sich ferner inkonsequent in bezug auf die beiden Produktionsfaktoren, 
Arbeit und Kapital. Wenn eine Theorie die in del' Nutzung an Kapital 
liegenden Produktionskosten nicht glaubt berucksichtigen zu sollen, 
so ist sie zu einer solchen Annahme bezuglich der Arbeits16hne in gleichem 

1) Fur PreuBen vgl. v. Hagen-Donner, Forstl. Verh. und Amtliche Mit
teilungen, Tabelle 43b, 46b; fur Sachsen Entwicklung der Staatsforstwirtschaft, 
Tabelle 6 u. 8; fUr Wurttemberg Forststatistische Mitteilungen VIII; fUr Baden 
Statist. Nachweis. II, 10. Eine Vergleichung der Waldreinertrage der groBeren 
deutschen Staatsforstverwaltungen ist im Antrag des Graf en zu Torring-J etten
bach von 1908, die Nutzungen aus den Bayerischen Staatswaldungen betreffend, 
Tafel XIII, enthalten. 

2) Deutsche Forstzeitung 1913. 
3) Forstreinertragslehre, S. 228: "Es (B 0 r g g rev e s positives forstliches 

Glaubensbekenntnis) ist so reaktionar wie moglich, greift namlich auf das, frei
lich von den neuesten naturwissenschaftlichen Errungenschaften auf das voll
standigste bestatigte physiokratische System zuruck". 

4) Quesnay, Maximes generales, III: "Que Ie souvcrain et la nation ne 
perdent jamais de vue, que la terre est l'unique source des richesses et que c'est 
l'agriculture, qui les multiplie ... 
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Grade berechtigt. Die konsequente Durchfiihrung eines solchen Grund
gedankens fiihrt zu demjenigen Reinertrag, der im Wertdurchschnitts
zuwachs zum Ausdruck kommt und, wie unter 1 hervorgehoben wurde, 
als volks- oder staatswirtschaftlicher Reinertrag bezeichnet wird. 

b) Bodenreinertrag. 

Das charakteristische Merkmal fiir die Wirtschaft des groBten 
Bodenreinertrags besteht darin, daB, im Gegensatz zur Waldreinertrags
lehre, der beim Betriebe zu unterhaltende Vorrat als Betriebskapital, 
das sich verzinsen muB, aufgefaBt wird. Die Bestimmung des auf den 
Boden fallenden Reinertrags kann entweder so geschehen, daB man 
von einem Boden ausgeht, der noch nicht mit Holz bestanden ist, oder 
so, daB man einen normalen Wald mit jahrlicher Altersabstufung zu
grunde legt und hier die Zinsen des Vorrats vom Reinertrage des Waldes 
in Abzug bringt. Jenes Verfahren entspricht dem aussetzenden -
dieses dem jahrlichen Betrieb. 

Obwohl sich der Bodenreinertrag oft gar nicht in bestimmten Zahlen 
nachweisen laBt und die Resultate, zu welchen die Bodenreinertrags
lehre fiihrt, wegen des unbestimmbaren ZinsfuBes niemals als feste 
GroBen angesehen werden konnen, so bleibt doch das auf den hochsten 
reinen Ertrag des Bodens zielende Prinzip fiir aile okonomisch zu be
handelnden Waldungen richtig und muB unabhangig von den Eigen
tumsverhaltnissen zur Anwendung gebracht werden. Es findet seine 
Begriindung in dem Umstande, daB der Boden in beschranktem MaBe 
gegeben, daB insbesondere der Waldboden einer wesentlichen Ver
mehrung nicht fahig ist. Eine Konkurrenz desselben mit anderen Wirt
schaftszweigen liegt meist nicht vor. Sofem sie aber vorhanden ist, 
fiihrt das gleiche Prinzip; welches die Umwandlung eines ungeniigend 
sich verzinsenden Vorratskapitals in nichtforstliches Kapital verlangt, 
dahin, daB der Boden derjenigen Kulturart zugefiihrt wird, die den 
hochsten Bodenreinertrag erwarten laBt. 

Der Bodenreinertrag ist das, was der Boden fiir sich erzeugt; un
abhangig von den auf ihn gerichteten Aufwendungen an Kapital und 
Arbeit. Er bedeutet einen ZuschuB zum Volksvermogen, dem keine 
Kosten (auBer den im Boden selbst liegenden) g~geniiberstehen. Da 
die Wirkungen des Bodens mit denen der Naturkrafte verbunden sind, 
und zwar so innig, daB beide nicht einmal getrennt gedacht werden 
konnen, so ist der Bodenreinertrag stets von den Wirkungen der Natur 
abhangig. Bei gegebenen wirtschaftlichen Grundlagen ist er 
um so groBer, je besser der Wirtschafter es versteht, die von 
der Natur kostenlos dargebotenen Krafte auszunutzen. 

c) Unternehmergewinn. 

FaBt man auch die Bodenrente als einen Teil der Produktions
kosten auf, so muB sie, nach den im dritten Abschnitt niedergelegten 
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Grundsatzen, wie die iibrigen Produktionskosten behandelt und mit 
mesen yom Rohertrag abgezogen werden. Der wirtschaftliche V"ber
schuB des Glsamtertrags fiber aIle Produktionskosten wird als Unter
gewinn (Wirtschaftserfolg - Endres) bezeichnet. Diese Auffassung 
erscheint als die korrekteste, wie sie denn auch von denen, welche eine 
moglichst exakte Behandlung des Forstwesens vertreten, an die Spitze 
gestellt wird 1). Gleichwohl verhaIt sich der Boden als Teil des Pro
duktionsfonds theoretisch und praktisch anders ala der Vorrat. Seiner 
Ausdehnung nach muB er zum weitaus grtiBten Teil als gegebene GroBe 
angesehen werden, fiber die bei der Forsteinrichtung keine Untersuchungen 
notig werden - ganz im Glgensatz zum Vorratskapital, dessen Bestirn
mung eine der wichtigsten Aufgaben der Ertragsregelung (Umtriebszeit, 
Grade der Durchforstung) bildet. Auch ist der Boden des groBen Forst
betriebs ganzlich ungeeignet zur Spekulation, mit der der Begriff des 
Untemehmergewinns verbunden wird. 1m nachhaltigen Forstbetrieb, 
der ffir Staatswald, Glmeindewald und privaten GroBgrundbesitz die 
Regel bildet, tritt beirn Boden der b lei ben d e Charakter in den Vorder
grund; Eigentumswechsel sind Ausnahmen. Endlich wird der Boden 
nach der Theorie von Ricardo und v. Thfinen, wie unter III. hervor
gehoben wurde, als eine Folge der Wirtschaft angesehen, was ffir die 
hierher gehorigen Fragen von Bedeutung ist. AIle wesentlichen theoreti
schen und praktischen Erorterungen, die den Reinertrag betreffen, 
lassen sich auf das aIlgemeinste Prinzip der Bodenkultur, daB ein mog
lichst hoher Bodenreinertrag erzeugt werden soIl, zUrUckfiihren; ein 
Unternehmergewinn braucht in die Forstwirtschaft nicht ein
gefiihrt zu werden. 

II. Methoden. 
Die Methoden der forstlichen Rentabilitatsrechnung sind in der 

die forstliche Statik betreffenden Literatur griindlich und eingehend 
behandelt. G. Heyer widmete ihnen eine besondere, durch klare, 
logische Darstellung ausgezeichnete Schrift. Auch durch die darauf 
beziiglichen Arbeiten von Faustmann, Kraft, Judeich, Lehr u. a. 
ist in erster Linie das Methodische der Statik weiter ausgebildet. Charak
teristisch ffir die meisten literarischen Vertreter der forstlichen Statik 
war das Bestreben, aIle den Ertrag betreffenden VerhaItnisse in Formeln 
zu bringen, die nach den Methoden der Algebra, wie eine Gleichung, 
gelost werden sollten. Auch manche der neuesten Kundgebungen auf 
dem vorliegenden Gebiet, insbesondere von Glaser, Honlinger, 
Kreutzer u. a., sind hierdurch ausgezeichnet. An eine Formel wird, 
sofem sie unmittelbar praktischen Zwecken dienen soll, die Forderung 

1) G. Heyer, Handbuch der forstl. Statik, S. 11: "Man zieht sii.mtliche 
Produktionskosten von den Rauhertragen ab und findet in der Differenz den 
Unternehmergewinn. " 



174 Der Reinertrag der Forstwirtschaft. 

gesteIlt, daB die Werte der einzelnen Faktoren, mit Ausnahme desjenigen, 
den man sucht, bekannt sind. In wirtschaftlichen Dingen kann diesel" 
Forderung aber ill der Regel nur sehr unvollko~men und nur mit be
stimmten Unterstellungen geniigt werden. 

Gegenuber der umfangreichen Behandlung und DarsteIlung, die 
sich auf die Methode bezieht, bleibt zunachst zu bemerken, daB die 
weitaus wichtigsten Fragen der forstlichen Statik nicht die Methode· 
der Behandlung, sondern die Wirtschaftsprinzipien und die wirtschaft~ 
lichen Folgerungen betreffen. In der einseitig mathematischen Be
handlung des vorliegenden Gegenstandes, auf die einleitend (S. 14 £.) 
hingewiesen wurde, lag der Grund, daB die meisten Staatsforstverwal
tungen sich gegen die Statik, trotzdem sie die wichtigsten Fragen des 
forstIichen Betriebs zum Gegenstand hat, ablehnend verhielten. Die 
Behorden, welche die Statik in die Praxis einfuhren soIlten, waren auBer
stande, den Formeln entsprechenden Inhalt zu geben. Auch die Fort
schritte des Versuchswesens haben in dieser Beziehung wesentliche 
Auderungen nicht gebracht. Der gegenwartige Stand des Versuchs
wesens laBt kIar erkennen, daB die in der Statistik niedergelegten Er
gebnisse nicht den Charakter von abgeschlossenen, sondern von variabeln, 
inder EntwickIung begri£fenen GroBen tragen. 

Bei der Behandlung der forstlichen Statik kann man entweder 
vom einzelnen Bestand ausgehen, oder man kann den aussetzen
den Betrieb oder einen jahrlichen Betrieb zugrunde legen. Was 
das Verfahren der Rechnung betrifft, so kann dasselbe entweder dahin 
gerichtet sein, daB man von den Ertragen die auf den gleichen Zeit
punkt reduzierten Produktionskosten in Abzug bringt, oder daB man 
das VerhaItnis feststeIIt, in welchem der Ertrag zu den Produktions
kosten steht. 

1. Das okonomische Verhalten des Einzelbestandes 1). 

Das okonomische Verhalten des Einzelbestandes wird durch das 
VerhaItnis ausgedruckt, in welchem die von ihm bewirkte Werterzeugung 
zu dem dieser zugrunde liegenden Produktionsfonds steht. Die jahr
Hche Werterzeugung eines Bestandes ergibt sich aus seinem laufenden 
Massenzuwachs und der gleichzeitig erfolgenden Wertzunahme. Werden 
die Verbrauchswerte eines Bestandes in den Jahren m, m + 1 mit Am. 
Am+! bezeichnet, so ist Am+!-Am die vom Jahre m bis zum Jahre 
m + I erfoIgende Wertzunahme. Die Grundlagen derselben bilden 
zunachst der Bestandeswert (Am' bzw. das Mittel aus Am und Am+!) 
und der Bodenwert (B). Ferner mussen aIle Kosten fur Verwaltung, 

1) VgL G. Heyer, Handbuch der forstl. Statik, S. 16, Bestimmung der Ver
zinsung des Produktionsaufwandes. ("Die Verzinsung des Produktionsaufwandes 
gibt das Verhiiltnis an, in welchem der rauhe Jahresertrag zu dem Produktions
kapital steht. ") 
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Schutz, Steuern, Kultur, Wegebau 'llsw. durch die Wertzunahme des 
Bestandes gedeckt werden. Verteilt man diese Kosten, entsprechend 
der Praxis aller groBeren Forstverwaltungen, gleichmaBig auf die ein
zelnen Teile des Waldes, so haben diese nach dem Verhaltnis ihrer Flachen
groBe zur Gesamtflache des Reviers zu den Wirtschaftskosten beizutragen. 
Wird das auf die Flacheneinheit entfallende (fingierte) Verwaltungs
kostenkapital, von dessen Zinsen die jahrlichen Ausgaben fur Verwaltung, 
Schutz usw. bcstritten werden, mit V - das Kulturkostenkapital, das 
sich in bezug auf die jahrlichen Ausgaben fur Kultur, Wegebau usw. 
ebenso verhalt, mitOu bezeichnet, so ist das Verhaltnis der Werterzeugung 
zum Produktionsfonds 

Anstatt ein Verwaltungs- und Kulturkostenkapital in die Rechnung 
einzustelleri, kann man, wie schon Konig lehrte 1), gemaB der ublichen 
Praxis aller groBeren Forstverwaltungen beim Nachweis der Reinertrage, 
die Ausgaben fur Verwaltung und Kultur ihrem zweijahrlichen Betrage 
nach mittelbar von der Werterzeugung der Bestlinde in Abzug bringen. 

Das Verhliltnis zwischen diesel' und dem Produktionsfonds erhalt 
dann den Ausdruck 

Am + l-Am-(C+ v) 

B+Arn 

Die durch den Zahler ausgedruckte reine Wertzunahme verteilt 
sich auf die heiden realen Grundlagen der Wirtschaft nach dem Ver
haltnis ihres Wertes. 

2. Der Reinertrag des aussetzenden Betriebes. 

a) Die Bestimmung des Unternehmergewinns. 

Beim aussetzenden Bertieb wird das fUr Rechnungsformeln ein
fachste Verhaltnis unterstellt, daB nur alle u Jahre ein Haubarkeits
ertrag erfolgt und in den Jahren a, b . . • Durchforstungen vorgenommen 
werden. Die Massen und Werte der zukunftigen Ertrage werden als 
gleichbleibende angesehen. 

Der Unternehmergewinn (Wirtschaftserfolg, Endres) wird da
durch hergeleitet, daB die Produktionskosten von den Rauhertragen 
abgezogen werden. Beide mussen deshalb auf den gleichen Zeitpunkt 
reduziert werden. Die Ertrage ergeben sich durch Diskontierung der 
Haubarkeitsertrage (A) und Vornutzungen (Da, Db .•. ). Als Pro
duktionskosten sind in Rechnung zu stellen: der Boden (B), das Ver
waltungskapital (V), das Kulturkostenkapital (Ou), als dessen Zinsen 

1) Forstmathematik, § 418---420. 
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die aIle u Jahre zu verausgabenden Kulturkosten (c) angesehen werden. 
Wird die Rechnung auf das Jahr 0 bezogen, so ist: 

.. Au + Dal,opu-a+ ... 
Der Wert der Ertrage = ----. 

l,opu -1 

Der Wert der Produktionskosten = V + Ou + B 

A + D 1 op u-a + ... 
Der Unternehmergewinn = u t' u 1 .~ - (V + Ou + B). 

,op -
Au + Da l,opu-a 

Da -. + '" - (V + 0 ) = B (Bodenerwartungs-l,opu-l u U 

wert), so ist der einfachste Ausdruck fiir den Unternehmergewinn 

Bu - B = Differenz zwischen Bodenertragswert und dem Boden
verkaufswert. 

Hieraus lassen sich weitere Satze und Folgerungen anreihen 1}, die 
iibereinstimmend dahin gerichtet sind, daB ein mogIichst hoher 
Bodenerwartungswert durch die Wirtschaft herbeigefiihrt 
werden solI. 

b} Die Verzinsung des Produktionsfonds. 

Die in einem bestimmten Alter erfolgende, dem laufenden Zu
wachs entsprechende laufende Verzinsung des Produktionsfonds wird 
von G. Heyer 2} folgendermaBen erlautert: "Dividiert man die GroBe, 
um welche der Wert eines Bestandes im Laufe irgend eines Jahres zu
nimmt, durch die Summe, zu welcher der Produktionsfonds bis zum 
Anfang desselben Jahres aufgewachsen ist, so stellt der Quotient die 
laufend jahrliche Verzinsung des Produktionsfonds vor. Bedeuten Am' 
Am+! die Verbrauchswerte eines Bestandes in den Jahren m, m + 1, 
:so ist Am+! - Am die vom Jahre m bis zum Jahre m + 1 erfolgende 
Wertsmehrung desselben. Um den Betrag des Produktionsaufwandes 
'ZU Anfang des Jahres m zu ermitteln, prolongiert man den im Jahre 0 
vorhandenen Produktionsfonds B + V + c bis zum Jahr m und zieht 
von diesem Nachwert die gleichfalls auf das Jahr m prolongierten 
Werte der mittlerweile eingegangenen Vornutzungsertrage Da , Db abo 
Man erhalt so den entlasteten Produktionsaufwand." Derselbe ist 

= (B + V + c) l,opm - (Da l,opm-a + ... ). 
Das Verzinsungsprozent ist daher 

(Am+! - Am) 100 
p = (B + V + c) l,opm - (Da l,opm-a + ... ) 

1) G. Heyer, Handbuch der forstl. Statik, S. 20 f. 
1I) Handbuch der forstl. Statik, S. 16. 
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Da (B + V + c) l,opm - (Da .l,opm-a + ... ) = HKm + B + Vl), so ist 

(Am+! - Am) lOO 
p= HKm+B+ V' 

oder, wenn an Stelle von HKm (Kostenwert) Am (Verbrauchswert) 
gesetzt wird, 

(Am+! - Am) lOO 
- Am+B+ V 

gleich dem unter 1 a aufgefuhrten Weiserprozent. 

3. Der ReinertI'ag des jahrlichen Betriebs. 
Auch beim jahrlichen Betrieb, der in der groBen Wirtschaft Regel 

ist, kann das statische Verhalten entweder nach der Differenz der Er
trage und Produktionskosten (Unternehmergewinn) oder nach der Ver
zinsung des Produktionsaufwandes bemessen werden. Unterstellt man 
eine normale Betriebsklasse mit regelmaBiger jahrlicher Abstufung der 
Bestande, so erfolgen die Ertrage alljahrlich in gleicher GroBe; sie be
stehen aus den Haubarkeitsnutzungen (A) und der Summe der Vor
nutzungen (D). Die Produktionskosten bestehen in den jahrlichen 
Kulturkosten (c) und VerwaJtungskosten (v = V . O,op) nebst der Rente 
von Boden und Vorrat (N). Der VberschuB der Ertrage uber die Kosten 
ist daher 

=A+D-(B+N + V)O,op-c 
oder, wenil die Verwaltungskosten ihrem jahrlichen Betrage nach von 
den jahrlichen Ertragen abgezogen werden, 

=A +D- (B+N)O,op- (c+ v). 

Bezieht man hierin alle Buchstaben auf die Flacheneinheit, so sind 
B, N und v, die sich auf u Flacheneinheiten beziehen, mit u zu multipli
zieren. Die Formel kommt dann auf den Ausdruck 

A +D- (uB+uN)O,op- (uv+c). 
Das Verhaltnis des jahrlichen Ertrags zu dem Produktionsfonds 

ist bei EinhaJtung der angegebenen Bezeichnungen, wenn das Kultur-

kostenkapital = -0 c gesetzt wird, 
,op 

A+D 
c 

B+N+V+-
O,op 

oder, wenn die jahrlichen VerwaJtungs- und Kulturkosten, wie es in 
der Praxis allgemein ublich ist, von den Ertragen abgezogen werden, 

A +D- (c+ v) 
---.---~--

B+N 

1) VgL S. 131. 
Martin, Forstl. Staiik. 2. Auf!. 12 
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Um das Verhaltnis als Prozent auszudrucken, sind die vorstehenden 
Formeln mit 100 zu multiplizieren. 

Die vorstehende einfache Formel muB fur den nach halti
gen GroBbetrieb als die wichtigste der Statik angesehen 
werden; das Verhaltnis des reinen Ertrags einer Wirtschaftseinheit, 
dem der Zahler Ausdruck gibt, zu dem ihm zugrunde liegenden Produk
tionsfonds, dem Nenner der obigen Formel, bringt die Rentabilitat der 
Wirtschaft am richtigsten zum Ausdruck. Die nachhaltige Wirtschaft 
hat es stets mit einer Summe von Bestanden zu tun, die in gegenseitigem 
Zusammenhang stehen und eine wirtschaftliche Einheit bilden. Diese 
Einheit muB man bei der Anwendung der Statik in der Praxis, ebenso 
wie bei den MaBnahmen der Forstverwaltung und Forstpolitik, stets 
vor Augen haben. 

III. Folgernngen. 
1. Die Bodenrente als bestimmendes Prinzip der Bodenkultur. 

Die Folgerungen, welche sich aus den den Reinertrag betreffenden 
Prinzipien und Methoden ffir die Wirtschaft ergeben, sind Gegenstand 
des zweiten Teils der vorliegenden Schrift. Hier folgen nur einige Be
merkungen, welche dazu beitragen sollen, die Ziele, welche den wirtschaft
lichen MaBnahmen zugrunde gelegt werden, nach ihrem okonomischen 
.Verhalten im allgemeinen zu kennzeichnen. Hierbei ist es angezeigt, 
von dem Gesamtgebiet der Bodenkultur auszugehen. Die verschiedenen 
Zweige derselben haben im Grunde weit mehr Gemeinsames, als man 
nach manchen Gegensatzen ihrer Vertreter anzunehmen geneigt ist. 
Nicht nur sind die chemisch-physikalischen Bedingungen fur die Er
zeugung der Rohstoffe diesel ben ; auch die okonomischen Ziele konnen 
auf das gleiche Grundprinzip, daB namlich der hochste Reinertrag 
des Bodens erzielt werden soll, zuriickgefiihrt, werden. 

a) Gutsrente und Bodenrente in der Landwirtschaft. 

Die Frage, ob der hochste Reinertrag des Bodens durch die Fiihrung 
der Wirtschaft erstrebt werden solI, ist fur die Landwirtschaft von ahn
licher Bedeutung wie ffir die Forstwirtschaft. Wie hier die Waldrente 
von der Bodenrente, so wird in del' Landwirtschaft die Gutsrente (von 
Th unen) von der Bodenrente unterschieden. Die Rente, die ein Landgut 
im ganzen mit allem seinem Zubehor gewahrt, ist cet. par. um so groBer, 
je mehr Arbeit und Kapital auf die Kultur des Bodens aufgewendet 
ist. Bis zu welchem Grade dies geschehen solI, ist ffir die Wirtschaft 
stets von Wichtigkeit. Ein Beispiel mag dies naher erlautern. 

Ein Landwirt hat ein Gut angekauft, das seither extensiv, mit 
wenig Kapital und Arbeit, bewirtschaftet ist und daher nur geringe 
Ertrage gewahrt. Der Besitzer will es nun verbessern und die Ertrage 
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erhOhen. Er wendet, belehrt durch die Erfahrung und Beobachtung, 
die Mittel an, diE; in Landem von hOheren wirtschaftlichen Kultur
stufen zur Steigerung der Ertrage ublich sind. Er laBt sein Land drai
nieren, er verwendet kiinstlichen Diinger, er beschafft bessere Werk
zeuge und Maschinen ffir die Bestellung und Ernte, er bezieht wertvolle 
Arbeitstiere. Nachdem die Wirtschaft in dieser Weise umgestaltet 
ist, untersucht er die okonomischen Erfolge seiner Tatigkeit und findet, 
daB die Rente des Gutes durch die Melioration und Verbesserung des 
Inventars in auBerordentlichem MaBe gestiegen ist. Durch solche Re
Sultate ermutigt, setzt er die Verbesserungen fort; er wendet alljahrlich 
einen Beitrag von 10 000 Mk. ffir Meliorationen auf. Nach Ablauf 
einer Reihe von Jahren stellt er die ErhOhung der Ertrage und die Pro
duktionskosten zahlenmaBig gegenuber und findet folgendes: 1m ersten 
Jahre hat die Gutsrente um 800 }ik., im zweiten um 600 Mk., im dritten 
um 400 Mk., im vierten urn 300 Mk., im fiinften um 200 Mk. zugenommen. 
Die Gutsrente steigt durch die erhOhten Aufwendungen von Jahr zu 
Jahr, aber in abnehmendem MaBe. 

Das Kapital, welches zu den Meliorationen aufgewendet wurde, 
ist nun aber geliehen und muB in gleichbleibender Hohe verzinst werden. 
Auch wenn es nicht geliehen ist, wird es mit der Forderung belastet, 
daB es sich zum landesublichen ZinsfuB verzinsen muB. Aus den obigen 
Zahlen geht, indem man diese Forderungen stellt, hervor, daB das Ge
samteinkommen des Besitzers nur erhOht wird, wenn die Steigerung der 
Gutsrente durch vermehrten Kapitalaufwand mindestens so hoch ist, 
als der Leistung des Kapitalzuschusses bei anderweiter Verwendung 
entspricht. Bei Unterstellung eines ZinsfuBes von 4% wird bei Zu
grundelegung obiger Zahlen durch die Aufwendungen im ersten und 
zweiten Jahre mit der Gutsrente auch das Gesamteinkommen erhoht; 
durch die Aufwendung im dritten Jahre bleibt sich dasselbe gleich; 
durch die Aufwendung im vierten und funften Jahre findet dagegen 
eine Verminderung des Gesamteinkommens statt. Und da dieses ffir 
die BetriebsfUhrung bestimmend sein muB, so ergibt sich, daB die Melio
ration, trotzdem sie den Rohertrag und die Gutsrente gesteigert hat. 
unwirtschaftlich gewesen ist. 

Die landwirtschaftliche Bodenrente ergibt sich dadurch, daB von 
der Rente des Gutes die Zinsen des in den Gebauden, Maschinen, Ar
beitstieren usw. steckenden Kapitals in Abzug gebracht werden; sie 
wird bestimmt durch den nberschuB des Ertrags uber die samtlichen 
ubrigen Produktionskosten. Wird nun mit dem in das Gut eingefUhrten 
Kapital durch die Wirtschaft ein hoherer Ertrag erzielt, als der Leistung 
bei anderer Verwendung entspricht, so kommt der auf diese Weise er
zielte Mehrertrag (sofem er nicht vorubergehender Natur ist und ala 
Untemehmergewinn aufgefaBt wird) in der erhOhten Bodenrente zum 
Ausdruck. AIle anderen Teile des Ertrags konnen sich den ubrigens 
gUltigen mittleren Satzen (landesublicher ZinsfuB, ortsublicher Tage-

12* 
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lohn) schneller anpassen und werden mit diesen Mittelzahlen in Rechnung 
gestellt; die Bodenrente wird dagegen, entsprechend dem Gesamt
einkommen, durch den Mehrertrag gesteigert. Umgekehrt verhiilt es 
sich bei Aufwendungen, die sich im Betriebe nicht entsprechend ver
zinsen. Mit der Verminderung des Gesamteinkommens, das in diesem 
Falle eintritt, erfolgt auch eine Abnahme der Bodenrente. 

Aus den vorstehenden und ahnlichen, dem wirklichen Leben ent
sprechenden Beispielen geht hervor, daB das Ziel des landwirtschaft
lichen Betriebs auf ein Maximum der Gutsrente nicht gerichtet werden 
dad, daB eine Steigerung der Gutsrente unter Umstanden mit dem 
Interesse des Grundeigentumers im Gegensatz steht. Die Erzielung 
einer moglichst hohen Bodenrente befindet sich dagegen mit 
seinem Gesamtinteresse in Dbereinstimmung und muB daher, 
trotzdem sie nicht immer in praziser Fassung nachgewiesen werden 
kann, als das leitende Prinzip der Betriebsfuhrung angesehen werden. 

b) Wald- und Bodenrente i~ der Forstwirtschaft . 

.Ahnlich wie in der Landwirtschaft liegen die Verhaltnisse, durch 
welche die Rentabilitat bestimmt und nachgewiesen wird, auch in der 
Forstwirtschaft. Das Kapital, welches hier eine so bedeutende Rolle 
spielt, tragt allerdings einen anderen, mehr passiven Charakter. Auch 
in der Forstwirtschaft besteht die Regel, daB die Waldrente, wie die 
Gutsrente, urn so groBer ist, je hOheren Wert das Waldkapital besitzt. 
Die Waldrente wachst, da der Durchschnittszuwachs lange Zeit ziem
Hch gleich bleibt, der Wert des durchschnittlichen Festmeters aber mit 
wachsendem Alter fortgesetzt zunimmt, mit der Umtriebszeit 1). Ein 
Maximum an Waldrente, das in gesunden Bestanden erst in sehr hohem 
Alter oder gar nicht erreicht wird, kann aber, wie die Gutsrente in der 
Landwirtschaft, als Ziel der Forstwirtschaft nicht angesehen werden. 
Auch hier moge ein einfaches Beispiel den Sachverhalt bestimmter zum 
Ausdruck bringen. 

1) Nach den Ertragstafeln von Schwappach betragt der durchschnitt
Hche jahrliche Wertszuwachs der Gesamtmasse bei der Kiefer 

fiir u = SO 100 120 140 Jahre 
auf 1. Standortsklasse 94 99 107 lOS Mk. 
" II. 67 73 SO 87" 
" III. 49 53 54 54" 

bei der Buche: 
fiir u = 80 100 120 140 Jahre 

auf I. Standortsklasse 61 74 84 92 Mk. 
" II. 48 57 66 72" 
" III. 33 43 50 54" 

Vgl. ferner des Verfassers "Folgerungen der Bodenreinertragstheorie" be
treffs der Kulmination des Waldreinertrags bei der Buche (§ 17, 26, 34), Kiefer. 
(§ 75, 76), Eiche (§ 98), Fichte (§ 119). 
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Ein Grundbesitzer hat ein 100 ha groBes, mit reichem Altholz
vorrat versehenes Fichtenrevier, das zu einem regelmaBigen Betrieb 
mit 100jahriger Umtriebszeit eingerichtet ist. Alljahrlich wird der 
alteste Schlag = 1 ha abgetrieben. Die fibrigen Altersstufen werden 
durchforstet. Die jahrliche Nutzung betragt je ha 6 fm im Wert von 
16 Mk. ffir 1 fm = 96 Mk. Der Vorrat des Reviers ist auf 300 fm im 
Werte von 10 Mk. = 3000 Mk. je ha, ffir das Revier auf 30000 fm im 
Wert von 300000 Mk. geschatzt. Trotz der hohen Einnahme, die der 
Wald gewahrt, ist der Waldbesitzer mit seinen okonomischen Lei
stungen nicht zufrieden. Er findet, daB sich das alteste Holz nur noch 
zu 11/2%, das gesamte Vorratskapita.l nur zu 2% verzinst. Diese Ver
zinsung genfigt dem Besitzer aber nicht. Er erkennt leicht, daB das 
hohe Betriebskapital die Ursache der mangelhaften Verzinsung ist. Er 
geht zu einer Verkfirzung der Umtriebszeit fiber. 1m Laufe der nachsten 
20 Jahre wird der Vorrat je ha von 300 fm im Wert von 10 Mk. auf 
250 fm mit einem Durchschnittswert von 9 Mk., im ganzen also von 
300 000 auf 225000 Mk. - vermindert. Die Masse des Einschlags 
ist durch die Verkfirzung der Umtriebszeit nicht verandert; sie betragt 
ffir 1 ha 6 fm. Aber der Wert des Durchschnittsfestmeters ist von 16 Mk. 
auf 14 Mk. gesunken. Daher ist die Waldrente 6 X 14 = 84 Mk. je ha; 
sie ist im ganzen von 9600 auf 8400 Mk. zurfickgegangen. Das Kapital, 
das durch den Einschlag des Vorrats frei geworden ist (5000 fm a 15 Mk. 
= 75000 Mk.), ist aber nicht tot. Es ist mit 4 % verzinslich angelegt 
und ergibt ffir den Besitzer ein Einkommen von 3000 Mk. Wird nun 
das Gesamteinkommen berechnet, so betragt dasselbe infolge der Ver
anderung der Betriebsffihrung 8400 + 3000 Mk. = II 400 Mk.; es hat 
daher um 1800 Mk. zugenommen. Mit dem Gesamteinkommen ist aber 
zugleich die Bodenrente gestiegen. Diese wird, wenn man von den 
jahrlichen Kosten absieht, dadurch ermittelt, daB von der Waldrente 
der Zins des Vorratskapitals in Abzug gebracht wird. Die (von den 
jahrlichen Kosten nicht befreite) Bodenrente betragt, bei 3% Zins des 
Vorrats, im ersten Fall 9600-9000 = 600, im zweiten Fall dagegen 
8400-6750 = 1650 Mk. 

Mit der vorliegenden Wirtschaft mag diejenige eines anderen Wald
eigentiimers verglichen werden, dessen gleich groBer Wald im 50jahrigen 
Umtrieb behandelt ist. Die Rente desselben ist niedrig. Sie betragt 
bei einer gleichen jahrlichen Abnutzung von 6 fm ffir 1 ha und einem 
Durchschnittswert von 8 Mk. ffir 1 Festmeter nur 4800 Mk. Der Vor
rat je ha ist auf 200 fm im Wert von 6 Mk., im ganzen auf 120000 Mk. 
geschatzt. Der Waldbesitzer erkennt mit den einfachsten Mitteln der 
Zuwachskunde und Statistik, daB das 50jahrige Holz, wenn es richtig 
durchforstet wird, noch einen bedeutenden Massenzuwachs von 4-50/ 0 

und eine hohe Wertzunahme, von 2-3% besitzt. Es wachst im Alter 
von 50-80 Jahren gerade in diejenigen Starken hinein, die im Handel 
am meisten begehrt werden. Er schlagt daher den entgegengesetzten 



182 Der Reinertrag der Forstwirtschaft. 

Weg ein, wie der erstgenannte Waldeigentiimer: er fiihrt im Laufe der 
Zeit einen hOheren Umtrieb ein. Nach Umlauf Von 30 Jahren hat sich 
die Waldrente durch den Ubergang zum 80jahrigen Umtrieb von 4800 
auf 8400 Mk. erhOht. Mit dieser Erhohung der Waldrente ist aber auch 
das Gesamteinkommen des Eigentiimers groBer geworden. Bei Zu
grundelegung eines niedrigen ZinsfuBes wiirden die Nachwerte der aus
gefailenen Hauptnutzung durch den Mehrwert des Waldes fast auf
gewogen werden, wenn in der Zeit des Ubergangs vom niederen zum 
hoheren Umtrieb gar keine Nutzungen stattgefunden hatten. 80lche er
folgen aber durch den Durchforstungsbetrieb. Bei richtiger Handhabung 
desselben wird bewirkt, daB die Ertrage derDurchforstungen plus der 
jahrlich erfolgenden Wertzunahme des Vorrats groBer sind als das seit
herige Einkommen aus dem Walde. Der Wert des Holzvorrats hat 
sich fast verdoppelt; er ist von 120 000 Mk. auf 225 000 Mk. gestiegen. 
Wird die Bodenrente nach obigem Verfahren berechnet, so betragt 
sie: fiir die 50jahrige Umtriebszeit 4800 - 120000.0,03 = 1200 Mk.; 
fiir die 80jahrige Umtriebszeit 8400 - 225000 . 0,03 = 1650 Mk. 
Durch den Ubergang zur 80jahrigen Umtriebszeit ist nicht nur die Wald
rente, sondern auch das Gesamteinkommen und die Bodenrente groBer 
geworden 1). 

Ahnliche Folgen fiir den Bodenreinertrag wie die Herabsetzung 
der Umtriebszeit ergeben sich auch durch die richtige Bemessung der 
Grade der Bestandesdichte. Eine fiir langere Zeit konsequent durch
gefiihrte starke Durchforstung kann gegeniiber einer maBigen odeI' 
schwachen einen ahnlichen EinfluB ausiiben, wie die Herabsetzung der 
Umtriebszeit von 100 auf 80 Jahr; sie kann den auf die Flacheneinheit 
entfailenden Vorrat von 300 auf 250 Festmeter erniedrigen. Aber wahrend 
die Herabsetzung der Umtriebszeit in der Regel mit einer Abnahme 
der Waldrente verbunden ist, kann mit der starken Durchforstung 
innerhalb gewisser 8chranken eine 8teigerung des Einkommens aus 
dem Walde verbunden sein. Bei Gleichheit der iibrigen Bedingungen 
wird daher die kraftige Durchforstung noch entschiedener auf die Er
hohung der Bodenrente einwirken, als die Erniedrigung einer zu hohen 
Umtriebszeit. 

Mag nun die ErhOhung des Bodenreinertrags durch eine Anderung 
der Umtriebszeit oder der Durchforstungsgrade bewirkt werden - in 
jedem Faile ergibt sich, daB mit ihr auch das Gesamteinkommen des 
Waldbesitzers erhoht wird. Und wenn man die von der Einzelwirtschaft 
gewonnenen Ergebnisse auf die Verhaltnisse eines ganzen Landes iiber
tragt, so muB fiir diese dasselbe gelten. 

1) Die hier eingesetzten Zahlen haben zwar keine besondere Begriindung 
erhalten; sie stehen aber der neuern forstwirtschaftlichen Statistik nicht ent
gegen. 
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2. Die Zunahme der Intensitat der Bodenkultur. 

a} In der Landwirtschaft. 

Wenn nun auch das Maximum der Gutsrente das leitende Prinzip 
fur die Einrichtung und Fiihrung des landwirtschaftlichen Betriebes 
nicht bilden darf, so besteht doch in allen Zweigen des Landbaus die 
Regel, daB die Wirtschaft im Laufe der Zeit, beim Fortschreiten der 
wirtschaftlichen Kultur intensiver, mit groBerem Aufwand von Arbeit 
und Kapital, gefiihrt werden muB. Dies lehrt die Kulturgeschichte 
aller Lander. Auf den niederen Kulturstufen herrschen landwirtschaft
liche Betriebssysteme vor, in denen der Boden noch wenig von Arbeit 
und Kapital befruchtet wird. Bei der sehr dUnnen BevOlkerung fehIt 
es an Arbeitskraften; noch mehr an Hilfsmitteln der Arbeit (Werkzeugen, 
Maschinen) und Meliorationsstoffen. Steigt die Zahl der Menschen, 
die vom Ertrag des Bodens unterhalten werden sollen, so muB dieser 
grundlicher bearbeitet und verbessert werden. Und da dies beim Mangel 
an Arbeitskraften und Dungemitteln nur ;;Luf Teilen der Flache moglich 
ist, so bilden sich Betriebssysteme aus, die dadurch charakterisiert sind, 
daBnicht die ganze Flache, sondern nur Teile derselben angebaut werden, 
wahrend andere als Brache und Weide liegen bleiben (Dreifelderwirt
schaft, Koppelwirtschaft usw.). Erst auf den hoheren Kulturstufen 
wird es durch die Fortschritte der Landwirtschaft moglich, die ganze 
Kulturflache als Acker zu benutzen. Dies geschieht zunachst in einer 
bestimmten Folge, derart, daB die wichtigsten Gewachse (Getreide, 
Hackfriichte usw.) entsprechend ihren verschiedenen Anspriichen an den 
Boden, nacheinander angebaut werden (Fruchtwechselwirtschaft) .. Auf 
den hOchsten Stufen der wirtschaftlichen Kultur endlich weiB sich die 
agronomische Kunst infolge der technischen und naturwissenschaft
lichen· Fortschritte auch von dieser· Fessel freizumachen. Ea werden 
nun die gleichen oder ahnliche, dem Standort und Abaatz am beaten 
entsprechendenGewachse auf derselben Flache nacheinander erzogen 
(Gartenbau, Handelsgewachse in der Nahe der GroBstadte). 

Wie die verschiedenen Betriebssysteme in jedem Lande nach
einander auftreten, so bestehen sie bei verschiedenen physischen und 
okonomischen Bedingungen auch zu gleicher Zeit nebeneinander. Belgien 
und RuBland, West- und Ostdeutschland, die Umgebung der GroB
stadte und entlegene Waldgemarkungen geben hierfiir eine Menge von 
Beispielen. Das intensivere System ist nicht immer als das bessere 
aufzufassen. tJber den zweekmaBigsten Grad der Aufwendungen von 
Arbeit und Kapital auf den Boden entseheidet der allgemeine wirtschaft
liehe Zustand eines Volkes und die natiirliehe Beschaffenheit des Bodens 
und der Lage. Es ist ein Fehler, in Lander, fiir die naeh ihrer Ent
wicklungsstufe eine extensive Wirtsehaft angezeigt ist, die Einriehtungen 
von Lap.dern mit intensiver Kultur unmittelbar zu ubertragen. ·Allein 
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beirn ungestorten naturgemaBen Fortschritt der wirtschaftlichen KultUf 
nirnmt die Intensitat des Betriebs iiberall doch stetig zu. Es liegt im 
Interesse der Landwirte, beim Fortschreiten der Volkswirtschaft an 
den teurer werdenden Grundstiicken mehr und mehr zu sparen und 
verstarkte Kapital- und Arbeitsaufwendurigen als Ersatz zu benutzen. 

b) In der Forstwirtschaft. 

Auch ffir die Forstwirtschaft hat die Regel, daB der Betrieb beim 
Fortschreiten der volkswirtschaftlichen Kultur an Intensitat zunehmen 
solI, sowohl hinsichtlich der Arbeit als auch in bezug auf das zu unter
haltende Betriebskapital, Giiltigkeit. Die Ursache einer Vermehrung 
des Vorratskapitals ist die gleiche wie die der Zunahme des Inventars 
und der Meliorationen in der Landwirtschaft. Der Boden wirdteurer; 
am Boden muB gespart werden. Trotz mancher Bestrebungen seitens 
des Staates, mancher Gemeinden und GroBgrundbesitzer auf Ausdehnung 
der forstlichen Kultur nimmt doch die gesamte Waldflache in den Kultur
landern durch Rodung und Vberfiihrung in andere Kulturarten ab. 
Mehr noch als in Deutschland geschieht dies in vielen auBerdeutschen 
Landern. Auf der anderen Seite nimmt der Verbrauch an Walder
zeugnissen durch das Wachstum der Bevolkerung, des Wohlstandes, 
durch technische Erfindungen usw. fortgesetzt zu. Den erhohten An
forderungen, welche an den Wald gestellt werden, muB durch die Wirkung 
vermehrter Arbeit und vermehrten Kapitals, durch groi3ere Intensitat 
des Betriebs, geniigt werden. Tatsachlich lehrt denn auch die Geschichte, 
daB die Erhohung des forstlichen BetriebskapitaJs wirklich stattgefunden 
hat. Von den friiheren Waldzustanden macht man sich haufig zu giinstige 
Vorstellungen. Allerdings steht das Vorhandensein der Urwaldungen 
zu der ausgesprochenen Regel im Gegensatz. Altholzvorrate, die dem 
Urwald ihr Dasein verdanken, sind in um so reicherem MaJ3e vorhanden, 
je weniger die Kultur eines Landes fortgeschritten ist. Sie konnen zu 
den RegeIn der Wirtschaftslehre nicht in Beziehung gesetzt werden • 
. Sofern es sich aber um Waldungen handelt, die planmaBig bewirtschaftet 
werden, wie es bei der Ausfiihrung statischer Aufgaben geschehen muB, 
hat die ~gel zunehmender Intensitat allgemein Geltung. Sie erhaIt. 
in der Forstgeschichte 1) eine vielseitige Bestatigung. 

Stellt man die unter lund 2 ausgesprochenen RegeIn nebeneinander, 
so ist ersichtlich, daB sie 2 Richtungen Ausdruck geben, die einander 
entgegengesetzt sind. Die Forderung der Verzinsung, welche der Boden
reinertragslehre eigentiimlich ist, verbietet die Anhaufung zu hoher Vor-

1) Die meisten Forstordnungen des 16. bis 18. Jahrhunderts; Schriften 
.der alten Jager, insbesondere J. G. Beckmann, Gegriindete Versuche und Er
fahrungen von der Holzsaat 1758; Bernhardt, Geschichte des Waldeigentums, 
2. Bd., § 13; die Ergebnisse der Statistik mancher Staatsforstverwaltungen (PreuBen)c 
Sachsen; Bayem, Baden usw.) liber Vorrat und Altersklassenverhaltnis. 
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rate, die Lehre der zunehmenden Intensitat verlangt ihre Zunahme. 
Diese heiden Lehren hedeuten trotz ihrer gegensatzlichen Richtung 
keinen Widerspruch. Sie bekunden vielmehr einen ahnlichen Dualismus, 
als er auf anderen Gebieten in der Welt besteht. Wie die Himmelsk6rper 
durch entgegengesetzte Krafte in ihrer Bahn erhalten und wie in der 
Politik alle Neuerungen durch den Ein£luB entgegengesetzter Rich
tungen zustande gebracht werden, so muB auch in der Forstwirtschaft 
durch den Ein£luB verschiedener Richtungen das okonomische Gleich
gewicht gegeben und erhalten werden. 



Zweitel' Teil. 

Anwendungen. 



Erster Abschnitt. 

Wahl zwischen landwirtschaftlicher und forst
wirischaftlicher Benutzung des Bodens. 

Die richtige Bestimmung und Abgrenzung der Kulturarten ist 
dne der wichtigsten Aufgaben der Bodenkultur; sie ist die Grundlage 
£ur einen guten Zustand der Land- und Forstwirtscha£t. Insbesondere 
ist eine gute Einrichtung der Forstwirtscha£t nicht moglich, ohne daB 
die Abgrenzung der Kulturart vorangegangen ist. AUerdings liegen 
in der groBen Wirtschaft die Verhaltnisse meist so, daB die Kulturart 
durch die physische Bescha£fenheit der Lander, die vorausgegangene 
Geschichte und den vorliegenden Zustand der Bodenkultur als fest
stehend angesehen werden kann. 1m Gebirge ist der Standort des 
Waldes durch Hohenlage und Abdachung ziemlich bestimmt vorge
schrieOOn; in der EOOne sind es die den bewohnten Orten am fernsten 
liegenden Flachen, welche yom Walde eingenommen werden. AUein 
an manchen Orten - insbesondere in den beiderseitigen Grenzgebieten 
- ist das bestehende Verhaltnis der Kulturarten nicht so beschaffen, 
daB es als ein bleibendes angesehen werden konnte. Wie uberall, so 
OOdarf auch hier das durch Natur und Geschichte Gewordene der Be
richtigung und Erganzung durch menschliche Einsicht und Tatigkeit. 
Der Wald war, wo die Bedingungen zu seiner Entstehung vorlagen, 
zunachst im DbermaB vorhanden; er muBte, damit die nachsten wirt
schaftlichen Aufgaben erreicht wurden, zuruckgedrangt werden. In 
dem Bestreben, ihn zugunsten des Acker-, Wiesen- und Weidelandes 
zu vermindern, sind aOOr die meisten Volker zu weit gegangen. Viel
£ach ist der Wald auch da beseitigt worden, wo seine Erhaltung im 
physischen und okonomischen Interesse der betreffenden Staaten ge
legen hatte. Die meisten Kulturlander sehen sich deshalb in der neueren 
Zeit vor die Aufgabe gestellt, den Wald an Orten, wo er fruher vernichtet 
ist, wiederherzustellen. Namentlich ist dies da der Fall, wo andere 
Kulturarten nicht moglich sind. Der Entstehung oder Dberhandnahme 
von nicht benutzten Flachen, insbesondere von Odland, muB in kulti
vierten Landern vorgeOOugt werden. 
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Zur praktischen Ausfiihrung kommt die Bestimmung der Kultur
art namentlich bei der Zusammenlegung der Gemarkungen; sodann 
bei der Regulierung der Grenzen verschiedener Grundeigentiimer, welche 
mit dem Austausch, An- und Verkauf von Grundstiicken verbunden 
ist; femer bei der Wegenetzlegung und wirtschaftlichen Einteilung. 
Endlich gibt auch die Bedeutung, welche der Wald als Schutz gegen 
atmospharische Gefahren bietet, Veranlassung, seiner richtigen Ab
grenzung das Augenmerk zuzuwenden. 

A. Die Ausscheidnng des Schntzwaldes. 
Den ersten und ffir manche Gegenden wichtigsten Bestimmungs

grund ffir die Abgrenzung des Waldes von .Ackem, Wiesen und Weiden 
bilden die Zwecke, welche derselbe im Interesse der Sicherheit der Lander 
erfiillen soll. Unter den Aufgaben, welche in dieser Beziehung in Betracht 
kommen, steht die Zuriickhaltung des Wassers an erster SteUe. 
Infolge der langsamen Erwarmung des mit Laub und Nadeln bedeckten 
Bodens und der Aufsaugung der Waldbodendecke wird der AbfluB des 
Wassers zur Zeit der Schneeschmelze und nach Regengiissen verlang
samt. Die Hochwassergefahr kann dadurch auf weite Strecken, im 
ganzen, unterhalb des betreffenden Waldes gelegenen Talgebiet, ver
mindert werden. Nicht nur im Hochgebirg, sondem auch in den in 
Deutschland vorherrschenden Mittelgebirgen und in der Ebene darf 
die schiitzende Wirkung des Waldes nicht verkannt werden. 

Die Festsetzung der Waldflachen, welche als Schutzwald angesehen 
und als solche ausgeschieden werden sollen, unterliegt nun aber be
sonderen Schwierigkeiten, die sich durch Erklarungen, welche Gesetzen 
oder amtlichen Erlassen beigegeben werden, nicht geniigend beseitigen 
lassen. Es ist sehr schwer, dem Begriff des Schutzwaldes praktische 
Gestalt zu geben. Eine ortliche Festlegung istwohl beziiglich solcher 
Schutzwaldungen moglich, welche eine ganz bestimmte, ortlich genau 
nachweisbare Schutzaufgabe erfiillen sollen, wie z. B. den Schutz eines 
Wiesentals gegen die tlberschiittung von Geschiebe oder das Abrutschen 
des Bodens an einem steilen Hang. Unter solchen VerhaItnissen ist die 
Abgrenzung des schiitzenden Waldes leicht ausfiihrbar. Tatsachlich 
wird sie auch hier auf Grund der bestehenden Gesetzgebung in manchen 
Staaten ausgefiihrt. Aber neben solchen Schutzwaldungen im 
strengen Sinne gibt es noch andere, an Umfang weit ausgedehntere 
Waldungen, die zweifellos auch einen Schutz auf die physischen Ver
haItnisse ihrer naheren und weiteren Umgebung ausiiben, ohne daB 
dies 'aber so bestimmt, wie bei den Waldungen jener ersten Klasse. 
nachgewiesen werden kann. Die meisten Waldungen, welche die Kamme 
und Abhange der deutschen Gebirge bedecken, gehoren in diese Klasse 
des Schutzwaldes im weiteren Sinne. Sie haben EinfluB auf die Auf
nahme, Zuriickhaltung und Verteilung des Wassers und konnen deshalb 
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dieunterhalb von ihnen belegenen Stromgebiete gegen rasche Zunahme 
des Wassers und die Schaden, die daraus hervorgehen, wirksam 
schutzen. Eine scharfe Abgrenzung dieser ausgedehnten Schutzwal
dungen ist jedoch nicht moglich. Niemand ist imstande, sie fUr groBere 
Gebiete in richtiger Weise zu bewirken. Auch ist die staatliche Erwerbung 
dieser Waidflachen, die der Bewirtschaftung des Schutzwaides voraus
gehen muBte, in absehbarer Zeit nicht moglich. 

Die Schwierigkeit oder Unmoglichkeit, den Schutzwaid abzugrenzen 
und staatsseitig zu erwerben, fiihrt zu der Forderung, daB der Staat 
als Vertreter der Wohlfahrtspolizei auf die Gesamtheit der Wal
dungen einen EinfluB geitend zu machen in der Lage ist. Die vollige 
Freiheit der Privatwirtschaft entspricht unter Umstanden weder dem 
Interesse der Gesamtheit noch dem der Zukunft, die bei der Wirtschafts
politik beriicksichtigt werden muB; weder den physischen noch den 
okonomischen Forderungen, die an den Wald gestellt werden. Die Frei
heit der Wirtschaftsfuhrung bedarf bis zu einem gewissen Grade der 
Beschrankung. Wenn auch das MaB der wirtschaftlichen Freiheit 
beim Fortschritt eines Volkes im allgemeinen zunehmen muB, so darf 
doch eine vollige, unbeschrankte Freiheit auf wirtschaftlichem 
Gebiet nicht als zulassig angesehen und erstrebt' werden. 
Wie die Trager anderer Wirtschaftszweige, so mussen sich auch die 
Waideigentumer gewissen Beschrankungen unterordnen, die aber im 
wesentlichen so gehalten werden konnen, daB sie bei guter Wirtschafts
fiihrung nicht Iastig empfunden werden. 

In der Gesetzgebung der meisten deutschen und auBerdeutschen 
Lander ist der ausgesprochenen Anschauung tatsachlich Ausdruck 
gegeben. Die Forstpolizeigesetze der suddeutschen Staaten (Baden, 
Wftrttemberg, Bayern) und der meisten anderen Kulturlander (Oster
reich, Frankreich, Schweiz usw.) sind von der Anschauung getragen, 
daB eine Beschrankung der Freiheit bei der Bewirtschaftung der Wal
dungen im Interesse der Allgemeinheit und der Zukunft notwendig sei. 
Sie wollen die Walder schutzen einmal mit Rucksicht auf die Gefahren, 
welche ihre Vernichtung ffir angrenzende Grundstucke oder andere 
Gebiete haben kann; sodann auch im Interesse der eigenen Eigentumer, 
ihrer Rechtsnachfoiger und der Gesamtheit, urn sie nach Boden und 
Holzbestand in einem guten Zustand fur die Zukunft zu erhalten. In 
PreuBen hat dagegen seit EriaB des Landeskulturedikts (1811) fast 
das ganze 19. Jahrhundert hindurch vollige Freiheit der Privatforst
wirtschaft bestanden. Auf Grund der Erfahrungen, die im 19. Jahr
hundert auf dem vorliegenden Gebiete gemacht sind, ist aber die Forst
polizeigesetzgebung auch in PreuBen zu einer positiveren Richtung 
ubergegangen 1). 

1) Dureh das Gesetz von 1875, betreffend Sehutzwaldungen und Wald
genossensehaften, naeh welchem behufs Abwendung von Gefahren (dureh Ver-
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Aus der Natur der Schaden, welchen der Schutzwald vorbeugen 
solI, ergibt sich, daB die MaBnahmen, welche auf seine Anlage und Er
hal tung gerichtet werden, ihren Bestimmungsgrund in erster Linie durch 
die Ansprftche, welche an den Boden gestellt werden, erhalten miissen. 
Die Eigenschaften des Bodens, welche fiir die Zwecke des Schutzwaldes 
hauptsachlich in Betracht kommen, sind seine Erwarmungsfahigkeit, 
die Fahigkeit der Aufnahrne und Zuriickhaltung des Wassers, sowie der 
Grad der Bindigkeit oder Beweglichkeit. Von EinfluB auf die Leistung 
eines Schutzwaldes ist unter allen Verhaltnissen die Art und Starke 
des Bodeniiberzugs. 

Da die starksten Hochwasserschaden im Friihjahr durch das schnelle 
Schmelzen des Schnees verursacht werden, so miissen in Waldungen, 
welche solchen Schaden entgegentreten sollen, aIle Umstande, welche 
eine rasche Erwarmung des Bodens zur Folge haben, auf seine schiitzende 
Eigenschaft ungiinstig einwirken. Umgekehrt sind die MaBnahmen 
und Verhaltnisse, welche die Erwarmung des Bodens im Friihjahr zuriick
halten, fiir die Leistungen der wichtigsten Funktionen des Schutz
waldes forderlich. Zu den Mitteln, welche hier in Betracht kommen, 
gehtirt in erster Linie die Erhaltung der natiirlichen, aus Laub und Nadeln 
gebildeten Waldbodendecke. Als schlechter Warmeleiter bewirkt sie, 
daB eine Veranderung der Bodentemperatur langsam erfolgt. In gleichem 
Sinne wirkt die Bestockung eines Waldbestandes; das Vorhandensein 
von Bodenschutzholz, welches die unmittelbare Einwirkung der Sonne 
auf den Boden abhaIt, verzogert seine Erwarmung. Schatten ertragende, 
dichtkronige Holzarten sind deshalb fiir den Schutzwald besser ge
eignet als lichtkronige; solche, die im Friihjahr mit Nadeln versehen 
sind (Tanne, Fichte) besser als unbelaubte. 

In bezug auf den Grad der Lockerheit, welcher fiir die Fahigkeit 
der Wasseraufnahme von EinfluB ist, lautet die allgemeinste Regel, 
daB die Extreme der Bodenzustande vermieden werden sollen. Beide 
verhalten sich ungiinstig. Ein zu lockerer Boden vermag den bewegen
den Naturkraften zu wenig Widerstand entgegenzusetzen. In der Ebene 
entstehen durch den EinfluB des Windes Sandwehen, welche jede Kultur 
unmoglich machen. 1m Gebirge werden durch die Schwerkraft und die 
lOsende Eigenschaft des Wassers Bergrutsche und Wasserrisse hervor~ 
gerufen. Feste Boden nehmen die Feuchtigkeit nicht auf, sondern 
lassen sie abflieBen, so daB die Zuriickhaltung des Wassers nicht erfolgt; 
auch wenn der Boden an sich zu einer Aufnahme desselben fahig ware. 

Aus den genannten Eigenschaften, welche die Giite des Bodens 
in der vorliegenden Richtung bestimmen, ergeben sich die Mittel, welche 
zu ergreifen sind, um den Schutzwald herzustellen und zu erhalten. 
Sie haben einmal einen negativen Charakter und sind dahin gerichtet, 

sandung, Abschwemmung u. a.) sowohl die Art der Benutzung der gefahrbririgenden 
Grundstiicke ala auch die Ausfiihrnng von Waldkulturen und SchutzanIagen auf 
Antrag angeordnet werden kann. 
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alle MaBnahmen zu verhindern, durch welche ein Zunehmen der Be
weglichkeit oder der Verhartung des Bodens herbeigefuhrt wird. Dem 
erstgenannten Zwecke dient das Verbot des kahlen Abtriebs, der Stock
rodung, der Beseitigung jeder Art von Bodenuberzugen, durch deren Be
wurzelung dem Boden Halt gegeben wird. Der Entstehung und Zunahme 
einer Verhartung des Bodens kann nicht besser entgegengetreten werden, 
als dadurch, daB ihm die natiirliche Lockerung, welche durch die Zer
setzung der organischen Abfalle erfolgt, ungeschmalert erhalten bleibt. 
Der aus der Verwesung des Laubes, der Nadeln usw. gebildete, mit dem 
Boden sich mischende Humus verhalt sich nach allen Richtungen, 
welche fiir den Schutzwald in Betracht kommen, giinstig. Die Extreme 
der Temperatur werden gemildert, die Fahigkeit der Aufnahme und 
Zuruckhaltung des Wassers wird befordert, ein harter Boden wird lockerer, 
ein fluchtiger wird gebunden. Das Verbot der Streunutzung ist 
daher der allgemeinste Grundsatz in Waldungen, die als Schutzwald 
dienen sollen. Auch andere Nebennutzungen sind im Schutzwald mog
lichst auszuschlieBen. Insbesondere ist dies bei der Wald weide erforder
lich. Durch den Tritt des Weideviehs wird der Boden platzweise ge
lockert und fiir den Angriff des Wassers empfanglich gemacht. 

Neben solchen negativen kann die Forstwirtschaft auch positive 
MaBnahmen anwenden, um den Gefahren, welche eine zu groBeBeweglich
keit des Bodens herbeifiihrt, vorzubeugen. In erster Linie sind diese auf 
die Bildung oder Wiederherstellung eines den Boden durchwurzelnden 
Pflanzenwuchses gerichtet, dessen Vorhandensein das Beweglichwerden 
des Bodens am wirksamsten verhindert. Wie die Befestigung der Meeres
dunen, so kann auch unter manchen Verhaltnissen die Bindung von 
Sandschellen und nackten Boschungen durch die Ansaat von Gras
samen bewirkt werden, wenn auch selten mit nachhaltigem und ge
nugendem Erfolge. Sodann kommt die Bedeckung mit Rasen- usw. 
Plaggen in Betracht. Auch dies Mittel kommt in der Ebene wie im Ge
birge in Anwendung. 1m groBen ist es allerdings selten durchfiihrbar 
und der Erfolg ist beschrankter, als vielfach angenommen wurde. Eine 
Befestigung kann ferner bei entsprechenden Bodenverhaltnissen durch 
die Anlage von Flechtzaunen und Faschinen bewirkt werden, 
welche durch das Austreiben von SchoBlingen den Boden durchwurzeln. 
Das allgemeinste und nachhaltig wirksamste Mittel, um den Boden zu 
binden, liegt aber in der Herstellung eines Waldbestandes, fur 
den die Vorbedingungen vielfach erst durch Anlage der vorgenannten 
Mittel geschaffen werden mussen. Zur Abwehr der groBen Schaden 
der Hochgebirgsforsten (Erdrutsche, Wasserrisse) ist die Verbauung 
der Wild bache durch Quermauern das einzige Mittel. Sie ist zuerst 
und im groBen Umfang in den franzosischen Pyrenaen und Alpen und 
nach den dort vorliegenden groBen Beispielen auch in anderen Staatell 
mit Erfolg angewandt worden 1). 

1) Demontzey, Extinction des torrents enFranceparlereboisement, Paris 1894. 
Martin, Forst!. Statik. 2. Auf!. 13 
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Die wichtigste Aufgabe, die in den deutschen Gebirgsforsten an 
die Tatigkeit des Wirtschaftersin der vorliegenden Richtung gestellt 
wird, betrifft die Verminderung der Hochwasserschaden. Das an erster 
Stelle stehende Mittel, um diesen Zweck zu erreichen, liegt in der Samm
lung und Zuriickhaltung des Wassers im Walde. Sich selbst 
iiberlassell, sucht dieses die nii.chsten Mulden und Bache moglichst 
direkt zu erreichen. Je unmittelbarer und schneller dies geschieht, 
um so groBer sind die SchMen, die ffir weite FluBgebiete herbeigefiihrt 
werden konnen. Da die Ansammlungen des Wassers in den obersten 
Teilen der Gebirge ihren Ausgang nehmen, so gilt als Regel, daB die 
betreffenden MaBnahmen in den hOhern Lagen beginnen und nach 
unten fortgesetzt werden. Die Wassersammlungsvorrichtungen bestehen 
in erster Linie aus Grabenanlagen 1). In allen Terrainfalten, wo die 
Zufliisse des Wassers beginnen, laBt sich durch die Herstellung von 
kleinen Graben viel erreichen. Diese Graben werden horizontal an
gelegt, wenn sie das Wasser zuriickhalten - mit schwachem Gefall, 
wenn sie das Wasser nach anderen Stellen hinleiten sollen. 

In ahnlicher Weise IaBt sich beim Ausbau der Wald wege auf 
die Zuriickhaltung des Wassers einwirken. Die Wege im Gebirge haben 
einen Graben an ihrer oberen Seite. Das sich in ihnen sammelnde Wasser 
muB, urn abziehen zu konnen, an geeigneten Stellen durch den Weg 
hindurch gefiihrt werden. Die Durchlasse, welche diese Aufgabe er
fiillen sollen, sind, wenn es sich um die Verhinderung des schnellen 
Abflusses handelt, nicht so zu legen, daB sie das Wasser in die Mulden 
gelangen lassen, sondern so, daB man es unmittelbar oder mittels Durch
fiihrung in Graben nach den Stellen leitet, wo es zur Befeuchtung trockener 
Riicken und Hange von Nutzen sein kann. 

In groBerem MaBstab litBt sich endlich durch die Anlage von Teichen 
zur Ansammlung des Wassers im Walde beitragen. Bei den erforder
lichen Terrainverhaltnissen (nicht zu enge und nicht zu weite Talsohle 
- nicht zu schroffe und nicht zu flache Wande) laBt sich auch hier 
mit geringen Mitteln viel erreichen. In den Teichen kann das Wasser 
zur Zeit der starksten Schneeschmelze und nach starken Regengiissen 

1) O. Kaiser, Beitrage zur PHege der Bodenwirtsohaft mit besonderer Ruok
sicht auf die Wasserstandsfrage, 1883, S. 41. "Es ist anzuordnen, daIl in die aIten, 
verlassenen, meistens steil ansteigenden Holzabfuhrwege (vielfach Hohlwege) -
in die groIle Zahl von alten, tief eingeschnittenen Fahrgeleisen im oHenen WaIde, 
in Schlagen, auf Viehtriften UBW. - in die im gebirgigen Niederwald so hiiufig 
vorkommenden abkommlichen Schleifwege (Riesen) - in die nur zeitweise wasser
fuhrenden Graben, Einsohnitte, Mulden !:.... kurzum in alle Bodenausformungen. 
welche bei Regen und Schneeabgang die Wassermengen zeitweise aufnehmen 
und- bedingt durch ihreFallrichtung-nach demTaIe fiihren, Wasseransamm
lungs-Vorrichtungen, Fang- und Sammelgraben, Damme eingelegt werden, 
welche das Wasser festhalten und zum Einsickern in das Erdreich veranlassen 
sollen. Als Wasseransammlungs-Vorrichtungen genugen vielfach einfache Graben 
oder mit einer Grabenanlage verbundene Damme von beliebiger, der ortlichen 
Beschaffenheit angepaBter Lange und Breite." 
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gesammelt werden, um spater, zur Zeit des Wassermangels, abgeleitet 
zu werden. Zur Anlage von Teichen gibt haufig die Verbindung der 
Randwege, welche zu beiden Seiten des Wasserlaufs angelegt werden 
mussen, Veranlassung. Sie lassen sich noch mit anderen Zwecken 
der Bodenkultur (Fischzucht, Bewasserungsanlagen) verbinden. 

B. Fla~hen, ffir deren Bewirtschaftung der Ertrag 
den Bestimmungsgrund hildet. 

Trotz der Bedeutung, welche die Erhaltung des Waldes wegen 
des Schutzes, den er gewahrt, an vielen Orten besitzt, steht fur die Be
handlung der meisten Grundstucke doch ihre okonomische Leistung 
an erster Stelle; sie ist fur die Betriebsfiihrung meist ausschlaggebend. 
FUr okonomisch zu behandelnde Betriebsflachen gilt der Grundsatz, 
daB durch die Wirtschaft ein moglichst hoher Bodenreinertrag erzielt 
werden solI. Dieser ist sowohl fur die Kulturart als auch fur die Be
triebsfuhrung innerhalb der einzelnen Kulturarten das bestimmende 
Moment. Bei Grundstucken, deren vorteilhafteste Benutzungsweise 
zweifelhaft erscheint, ist daher zu untersuchen, wie sich del' Reinertrag 
des Bodens bei land- und forstwirtschaftlicher Benutzung verhalt. 
Hierbei kann entweder eine Berechnung nach den Ertragen und Pro
duktionskosten stattfinden, oder es kann eine gu tach tliche Ein
schatzung auf Grund der Beobachtungen und Erfahrungen, wie sie 
sich aus dem praktischen Betriebe ergeben haben, vorgenommen werden. 

I. Die Bestimmung del' Kulturart auf Grund von 
Berecbnungen. 

1. J.Jandwirtschaftlich benutzte Flachen. 
Der Berechnung des Ertrags muB immer eine m6glichst sorgfaltige 

Bonitierung des Bodens vorausgehen. Bestimmend fiir die Gute 
des Bodens sind aIle Faktoren, welche auf die Art und Menge der Ge
wachse, die erzogen werden, von EinfluB sind. In erster Linie gehort 
hierher der chemische Gehalt des Bodens. Neben dem eigentlichen 
mineralischen Boden spielen die ihm beigemischten in Zersetzung be
griffenen organischen Stoffeeine wichtige Rolle. Sie enthalten die 
wichtigsten Nahrstoffe der Kulturpflanzen. Je nach dem Gehalt an 
Humus ist die Leistung eines ubrigens gleichen Bodens sehr verschieden. 
Von EinfluB sind sodann die physikalischen Eigenschaften des 
Bodens; insbesondere seine Lockerheit, die Fahigkeit, Feuchtigkeit 
aufzunehmen, zu halten oder durchzulassen; ebenso die Fahigkeit del' 
Warmeaufnahme und Warmehaltung. Fur die Beal'beitung deg Bodeus, 
die auf den Ackergrundstucken mit Zugtieren, Maschinen usw. erfolgt, 

13* 
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ist ferner der Grad der Neigung und das Vorhandensein von Steinen 
von Wichtigkeit. Endlich sind auch die klimatischen VerhiUtnisse, 
von welchen die Menge und Verteilung der Warme und die atmosphari
schen Niederschlage abhangen, eine wichtige Bedingung des Pflanzen
wuchses. Die Wirkungen dieser klimatischen Faktoren sind mit den
jenigen, welche aus den Eigenschaften des Bodens hervorgehen, so un
mittelbar verbunden, daB sie fur sich, voneinander getrennt, nicht nach
gewiesen werden konnen. 

In der landwirtscha£tlichen Praxis werden die Boden meist nach 
den Hauptgetreidearten klassifiziert 1). Man unterscheidet dieschwereren, 
reichen Boden, welche Weizen und Gerste tragen, von den leichteren, 
welche nur fur Hafer und Roggen geeignet sind. Aus der Menge der 
Faktoren, welche auf das Wachstum der Kulturpflanzen EinfluB aus
uben, geht hervor, daB die Bonitaten des Ackerlandes auBerordentlich 
verschiedenartig sind. Auch bei gleichen Bodenverhaltnissen bewirken 
geringe Unterschiede in der durchschnittlichen Temperatur, daB die 
Ertrage ungleich aus£allen. Andererseits kann auch bei abweichenden 
Eigenscha£ten des Bodens, indem sich gewisse Verschiedenheiten aus
gleichen, annahernde Gleichheit des Ertragsvorhanden sein. 

Die Angaben, welche zum Nachweis der Leistung des Bodens und 
der Rentabilitat der Wirtschaft gemacht werden, erstrecken sich ent
weder auf den in StoHen oder Geldwerten nachzuweisenden Rohertrag, 
oder auf den nur in Geld zum Ausdruck kommenden Reinertrag. 

a) Die Ermittelung des Rohertrags. 

Die Kraft des Bodens findet ihren einfachsten und klarsten Aus
druck in der Menge und Beschaffenheit der hervorgebrachten Erzeugnisse. 
Diese mussen daher, um die Kulturart okonomisch zu begrunden, mog
lichst genau nachgewiesen werden. Als die Fruchtarten, auf welche 
die Bonitierung des Ackerlandes bezogen wird, kommen bei allgemeinen 
Untersuchungen vorzugsweise die Getreidearten in Betracht; fur Wiesen 
und Weiden die Menge und BeschaHenheit des Heus oder Grases. 

Der Anwendung der Resultate von Untersuchungen uber die Er
trage des nach Bonitaten geordneten Ackerlandes stellen sich dadurch 
Schwierigkeiten entgegen, daB dieselben stets von der vorausgegangenen 
Frucht£olge und dem Dungungszustand der Grundstucke abhangig 
sind. Das Ergebnis einer einzelnen Untersuchung kennzeichnet daher 
nicht die Leistung des Bodens an sich, sondern sie gibt nur an, wie er 
sich bei einem bestimmten Diingungszustand unter dem EinfluB einer 
bestimmten Wirtscha£tsfiihrung verhalt. Wegen dieses Einflusses und 
wegen des gegenseitigen Zusammenhanges, in welchem die einzelnen 
Grundstucke eines gemeinsamen Wirtschaftsverbandes miteinander 

1) Vgl. hierzu v. d. Goltz, Landwirtschaftliche Taxationslehre, 1882. 
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stehen, ist es bei der Abschatzung von groBeren Giitern Regel, daB die 
Ertragsschatzung nicht auf die einzelnen Flachen, sondern auf ein Land~ 
gut im ganzen bezogen wird. Man wendet die "Gesamttaxe" im Gegen. 
satz zur "Einzeltaxe" an 1). FUr die Vergleiche verschiedener Kultur~ 
arten, die sich in den meisten FaJIen nur auf bestimmte abzuzweigende 
Grundstiicke beziehen, ist jedoch haufig von der Einzeltaxe Anwendung 
zu machen. Dabei miissen nach allen Richtungen mittlere Zusmnde 
zugrunde gelegt werden. 

FUr die Zahl der Bonitatsstufen konnen keine bestimmten Regeln 
aufgesteUt werden. Pabst unterschied in seiner Taxationslehre 16 Stufen, 
von denen die geringste etwa 1/5 vom Ertrag der besten zu leisten 
vermag. Meist wird jedoch eine geringere Zahl als geniigend erachtet 
werden. Nach § 6 der Anweisung zum preuBischen Grundsteuergesetz 
solI die Zahl der fiir jede Kulturart funerhalb desselben Kreises zu bilden
den Bonimtsklassen nicht mehr als 8 betragen. 

Bei den Wiesen ist die Bonitierung wegen des Gleichbleibens der 
Kulturgewachse und der geringeren Veranderungen durch Bearbeitung 
und Diingung einfacher als beim Ackerland. Die Ertragsfahigkeit der 
Wiesen wird hauptsachlich durch die Zusammensetzung des Bodens, 
den Feuchtigkeitszustand und die Lage bestimmt. Stets ist fiir den 
Ertrag der Wiesen die Moglichkeit der Bewasserung von Bedeutung. 
Die Satze, welche in der landwirtschaftlichen Statistik angegeben werden, 
liegen zwischen den Grenzen von 150 Zentner je ha auf vorziiglichen 
Niederungswiesen, bis zu 16 Zentner auf den· geringsten einschiirigen 
Gebirgswiesen. Bei den in der Forstwirtschaft hauptsachlich in Betracht 
kommenden Waldwiesen sinken die Ertrage, unter dem EinfluB der 
Waldbeschattung und weil sie oft nicht geniigend gebessert werden, 
noch weiter herunter. Ahnlich verhaIt es sich bei den Weiden. 

Fiir manche Verhaltnisse ist die Bonitierung nach dem Roher
·trage vollstandig ausreichend. Die Beziehungen zwischen dem Gehalt 
des Bodens und dem Entzug durch die Ernte und die Erfolge der 
Diingung werden am besten in den Durchschnittsertragen zur Darstel
lung gebracht. Ebenso erhalten manche politische Aufgaben, die sich 

1) In der Landwirtschaft werden - vgl. v. d. Goltz, a. a. O. S. 323 bis 338 
- folgende Arlen der Taxation unterschieden: 

a) Die temporare oder Wertstaxe und die Sicherheits- oder Kredittaxe. 
Letztere, welche den Hypothekenglaubigern geniigende Sicherheit bieten solI, 
ist stets niedriger als der zeitige Tauschwert der Grundstiicke. 

b) Die Einzel- oder Grundstiickstaxe und die Gesamt- oder Gutstaxe. Bei 
der Einzeltaxe wird jedes Grundstiick fiir sich behandelt, bei der Gutstaxe werden 
die zu einem Landgut gehOrigen Grundstiicke als ein einheitliches Gauzes an
gesehen. 

c) Die Grundtaxe und die Ertragstaxe. Die letztere geht vom Reinertrag 
des Bodens aus und berechnet nach diesem den Bodenwert. Die Grundtaxe sucht 
den Kapitalwert des Bodens direkt, mit Umgehung der Reinertragsermittelung, 
ausfindig zu machen. 
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auf die Kultur des Bodens beziehen, durch den Rohertrag eine ge
nugende Grundlage. Die praktischen MaBnahmen der Landwirtschaft 
konnen jedoch mit dem Nachweis des Rohertrags llicht genugend 00-
grundet werden. Bestimmend fiir die Wirtschaftsfiihrung ist vielmehr 
der Reinertrag des Bodens. 

b) Die Ermittelung des Reinertrags. 

Die Ermittelung des Bodenreinertrags erfolgt dadurch, daB vom 
Rohertrag aIle Produktionskosten mit Ausnahme del' im Boden selbst 
liegenden abgezogen werden. Um sie zahlenmaBig darzusteIlen, ist 
erforderlich, daB die Ertrage nicht, wie es fiir den Nachweis des Roh
ertrags genugt, als Stoffe, sOlldern als Tauschwerte ausgedruckt werden. 
Als MaBstab fiir den Tauschwert ist unter den Verhaltnissen der modernen 
Wirtschaft in del' Regel Geld als genugend zu erachten, wahrend es 
fruher, bei der vorherrschenden Naturalwirtschaft, ublich war, die Er
trage und Kosten ganz odeI' zum Teil auf Roggen zu reduzieren. Es 
sind hiernach folgende Punkte zu erortern: 

1. Die Preise del' landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Diese 
zeigen, wenn sie nach dem Durchschnitt einer Reihe aufeinander fol
gender Jahre ermittdt werden, innerhalb langeI' Zeitraume, im Ver
gleich zu den Preisen del' meisten anderen Giiter, ein gleichmaBiges 
Verhalten. Namentlich gilt dies fur das wichtigste landwirtschaftliche 
Erzeugnis, das Getreide. Fur' dieses besteht, wie fiir aIle Wirtschafts
guter, die Regel, daB die Preise in den Erzeugungskosten ihre bestimmte 
Grundlage haben und daB sie diesen mindestens gleichkommen mussen. 
Preise, die dauernd erheblich uber den Erzeugungskosten stehen, wiirden 
eine Zunahme der Getreideproduktion zur Folge haben, die wieder 
nach der entgegengesetzten Richtung auf die Preise wirken wurde. Bei 
Preisen, die unter den Erzeugungskosten bleiben, ist der Betrieb del' 
Landwirtschaft auf die Dauer unmoglich. 

Stroh, Heu und andere Futterstoffe zeigen nach den Witterungs
verhaltnissen der Einzeljahre groBere Preisschwankungen als Getreide. 
Ebenso bewirken die im Verhaltnis zum Werte hoheren Transportkosten, 
daB sich starkere ortliche Verschiedenheiten im Preise bilden. 

2. Produktionskosten. Zu diesen gehoren die Aufwendungen 
an menschlicher und tierischer Arbeit und an umlaufendem Kapital, 
welche fiir die Wirtschaft gemacht werden; sodann die Verzinsung und 
Abnutzung der Maschinen, Arbeitstiere, Gebaude, bleiOOnder Meliora
tionsanlagen, uberhaupt aIler Grundlagen und Hilfsmittel der Pro
duktion, welche die Natur des festen Betriebskapitals tragen. 

Die Hohe, Zusammensetzung und Berechnung der Produktions
kostel1 gestalten sich nach den einzelnen Kulturarten sehr verschieden. 
Fiir Vergleichungen mit der Forstwirtschaft kommen vorzugsweise 
Acker, Wiesen und Weiden in Betracht. 
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I. Acker. 

Der Betrieb des Ackerlandes erfordert (abgesehen von Garten und 
Weinbergen) am meisten Arbeits- und Kapitalaufwand. Die Mengen 
der erforderlichen Arbeit werden entweder nach Ma6gabe des Bedarfs 
einer bestimmten Produktion nachgewiesen oder nach dem auf die 
Flacheneinheit entfallenden Durchschnitt aus dem Bedarf einer gro6eren 
Flache oder einer zusammengesetzten Wirtschaft ermittelt. Ebenso 
die tierischen Arbeitskrafte. 

Zu den Ausgaben der Produktion gehOren ferner die Kosten fUr 
Saatgut und Diingung. Die Menge des Saatgutes ergibt sich gema6 
der eingehaltenen Fruchtfolge nach den Lehren der landwirtschaft
lichen Technik, der Wert nach der ortlichen Preisstatistik. Der Preis 
des Diingers, dessen Wert nach dem chemischen Gehalt zu veranschlagen 
ist, kann zum Roggenwert in ein bestimmtes Verhaltnis gesetzt werden. 

Die zur Bestellung und Ernte notigen Werkzeuge und Maschinen 
haben im allgemeinen durch die Erfindungen und Verbesserungen der 
modernen Technik an Umfang und Bedeutung sehr zugenommen. Bei 
mangelndem Kapital der Eigentiimer kann jedoch von ihnen haufig 
nicht der sonst zulassige Gebrauch gemacht werden. - Sehr verschieden 
gestaltet sich auch der Anteil der Nutztiere an den Ertragen und den 
Produktionskosten der Landwirtschaft. Einerseits kann ihre Menge 
infolge der Anwendung kunstlichen Diingers in der Neuzeit mehr be
schrankt werden, als es fruher moglich war, andererseits liegt jedoch 
in der Viehzucht bei gutem Absatz von Milch fiir viele Wirtschaften 
eines der besten Mittel zur Rebung der Rentabilitat. 

Endlich sind noch die iibrigen Aufwendungen, die als "allge meine 
Wirtschaftskosten" zusammengefaBt werden, in Rechnung zu stellen. 
Es gehoren hierher die Aufwendungen fiir Verwaltung, Versicherungs
beitrage gegen Schaden usw., Ausgaben fur die Unterhaltung und Ab
nutzung von Gebauden, Maschinen und sonstigen fixen Kapitalien. 
In der Regel werden diese allgemeinen Unkosten nach dem Gesamt
betrag der Wirtschaft auf die einzelnen Flachen nach MaBgabe ihrer 
GroBe und Giite verteilt. Unter Umstanden empfiehlt es sich jedoch, 
sie zum Rohertrag in Beziehung zu setzen und in Prozenten desselhen 
auszudriicken. 

Es ergibt sich aus den angegebenen Bemerkungen, daB die Zu
sammensetzung der Kosten, die fiir die Erzeugung desselben Produkts 
aufzuwenden sind, je nach den obwaltenden Verhaltnissen sehr verschie
den sein kann. Allgemeine Satze lassen sich nicht aufstellen. Bei 
Rentabilitatsberechnungen ist stets von den besonderen VerhaItnissen 
auszugehen; ihre Resultate haben nur zeitlich und ortlich beschraukte 
Giiltigkeit. Abgesehen vou manchen techuischen Bestimmungsgriiuden 
kommen hier auch solche okouomischer Natur iu Betracht. Das Ver
haltnis der verschiedenen Teile des Produktionsaufwandes ist auch bei 
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gleichartigen Bodenverhiiltnissen und fiir dasselbe Erzeugnis einer
seits von der GroBe der Besitzeseinheit, dem Wohlstand und der sozialen 
Stellung der Eigentiimer, andererseits von dem Grad der Intensitat, 
mit welcher die Wirtschaft gefiihrt wird, sowie der Hohe der Arbeits
IOhne und des ZinsfuBes abhangig. In kleinen Besitzungen werden 
viele MaBnahmen iiberwiegend durch Handarbeit ausgefiihrt, fiir die 
im GroBbetrieb Maschinen zu Hille genommen werden. Die Intensitat 
der Wirtschaft hangt vom Wert des Bodens abo Je teurer der Boden 
ist, um so groBer muB cet. par. die Aufwendung von anderen Produk
tionsmitteln (Kapital und Arbeit) sein. Je geringer der ZinsfuB ist 
und je hoher die Arbeitslohne stehen, um so mehr Veranlassung liegt 
vor, die menschliche Arbeit durch Maschinen zu ersetzen. 

Die Schwierigkeit der zahlenmi:i.J3igen Feststellung der Produktions
kosten hat Veranlassung gegeben, nicht nur die allgemeinen Wirtschafts
kosten, sondern samtliche Betriebsausgaben in ein Verhiiltnis zum 
Rohertrag zu setzen und in Prozenten desselben auszudr"iicken 1). Das 
Verhaltnis zwischen Produktionskosten und Rohertrag ist nach der Be
schaffenheit des Bodens sehr verschieden. Auf den ertragsreichsten 
BOden machen die Erzeugungskosten nur etwa zwei Drittel des Roh
ertrags aus, wahrend sie auf den geringsten Boden diesen fast gleich
kommen. Hieraus geht weiter hervor, daB die Reinertrage mit der Ab
nahme der Bodengiite in starkerem Verhiiltnis sinken als die Rohertrage. 
Pabst 2) gibt fiir gute und mittlere Boden folgende zahlenmaBige Nach
weise. 

Roh. Auf· Prozent des Rein· Prozent des 
Boden ertr&g wendung Aufw&nds ertr&g Reinertrags 

Gulden Gulden V. Rohertrag Gulden V. Rohertrag 

Weizenboden lIb 82,17 63,16 77 

I 
19,01 23 

Gerstenboden IIa 72,37 58,27 80 14,10 20 
Haferboden I 36,08 30,25 84 

\ 

5,83 16 
Roggenboden .. 21,16 18,78 89 2,38 II 

v. Thiinen ermittelte fiir einen Standort, der eine bestimmte Ent
fernung vom Gutshof hat, den Wert eines 

Bodens von 10 
zu 81,8 

9 
65,5 

8 
48,5 

7 
31,9 

6 Korner Ertrag 
15,3 Taler 

. 1) Die schlesische Landschaft bestimmt in ihren Abschiitzungsgrundsiitzen, 
daB bei Abschiitzung des Ackerlandes, welches in 5 Klassen eingeteilt ist, fiir die 
Wirtschaftskosten bei der 1. Klasse 55--65%. bei der 2. Klasse 57-67%. bei der 
3. Klasse 60-70%, bei der 4. Klasse 65--75%. bei der 5. Klasse 72-82% von dem 
bonitierten Kornerertrag in Abzug gebracht werden sollen. 

2) Landwirtschaftliche Taxationslehre, S. 62 f. 
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Die Abnahme der Bodenreinertrage wurde in noch starkerem Ver
haltnis hervortreten, wenn die Ungunst der Lage einzelner Grundstucke 
inder Statistik treffend zum Ausdruck gebracht wiirde. Dies ist aber 
nicht immer der Fall. Manche Kosten werden in den Wirtschaftsbuchern 
gleichmaBig repartiert, wahrend sie ffir die ungiinstig, namentlich die 
yom Gutshof entfernter gelegenen Grundstucke hoher sind als dem 
Durchschnitt entspricht. 

II. Wiesen. 

Wie bei den Erzeugnissen des Ackerlandes muB auch bei den Wiesen 
derReinertrag aus dem Wert des Produkts und den aufzuwendenden 
Kosten hergeleitet werden. Nach beiden Richtungen gestaltet sich 
die Rechnung wegen der GleichmaBigkeit des Ernteobjekts, der groBeren 
Einfachheit der BetriebsfUhrung, des geringern Aufwandes ffir Arbeit 
und Diingung weit einfacher als beim Ackerlande. Die Berechnung 
des Geldwertes des Heues erfolgt in der Regel, weil dasselbe zum groBten 
Teile in der eigenen Wirtschaft verbraucht und nicht in den Verkehr 
gebracht wird, nach seinem Gebrauchswert. Dieser erhalt seinen wich
tigsten Bestimmungsgrund durch den chemischen Gehalt an Nahr
stoffen, der auch den richtigsten MaBstab bezeichnet, urn das Wert
verhaItnis des Heues zu anderen Wirtschaftserzeugnissen zu bemessen. 
Nach den Untersuchungen von J. Kuhn sind in einem Zentner mittel
guten Wiesenheues 5,4 Pfund Proteinstofie, 1 ,Pfund verdauliches Fett, 
41 Pfund stickstofffreie verdauliche Extraktstoffe enthalten 1). Der 
Wert des Proteins wird zu 21,6, der des Fettes zu 14,4, der der stick
stofffreien Extraktstoffe auf 3,6 Pfennig pro Pfund angegeben. Hieraus 
wird der Wert mittleren Heues zu 2,78 Mark berechnet. Zugleich laBt 
sich aus solchen Zahlen das ungefahre Verhliltnis feststellen, in dem 
der Wert des Heues zu dem des Roggens steht, dessen Nahrgehalt pro 
Zentner etwa 9,7 Pfund Protein, 1,6 Pfund Fett, 63,20 verdauliche 
stickstofffreie Extraktstoffe betragt. Da Roggen den allgemeinsten 
MaBstab ffir den Gebrauchswert der landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
bildet, so ergibt sich zugleich, daB mit den Veranderungen des Roggen
wertes auch die Werte anderer Futterstoffe sich verandern.Bei An
lehnung an die obigen Verhliltniszahlen wird bei einem 

Wert des Zentners Roggen von 6,5 7 7,5 8 8,5 9 Mk. 
der Wert des Zentners Wiesenheu zu 2,27 2,45 2,62 2,80 2,97 3,15 " 
angegeben. 

Was nun die Beschaffenheit des Heues betrifft, so liegen hier groBere 
Unterschiede vor, als bei dem Haupterzeugnis des Ackerlandes. Die 
meisten landwirtschaftlichen Schriftsteller bilden beim Heu 3 Qualitats-

1) v. d. Goltz, a. a. 0., S. 27 f., Bestimmung des Geldwertes dermarkt. 
losen Futtermittel. 
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klassen. So unterscheidet z. B. Thaer gutes, fettes, kraftiges, - mitt
leres, siiBes - und schlechtes, binsiges, saures Heu. Das WertverhaItnis 
dieser 3 Gattungen ist wie 6 zu 4 zu 3. Ahnliche Unterscheidungen 
bildet Koppe mit den Verhiiltniszahlen 10 : 7 : 5 und Pabst mit den 
Zahlen 14 : 10 : 7 1). 

Die Kosten fiir die Erzeugung des Heues bestehen in dem Auf
wand fiir die Instandhaltung der Wiesen, fiir die auf die Ernte gerichtete 
Arbeit und in den allgemeinen Unkosten. Die Instandsetzung erstreckt 
sich auf das Eggen der Wiesen, die Beseitigung von Unebenheiten, im 
Reinigen der Graben, der Aufbringung des Diingers usw. Die Art der 
Diingung und Bewasserung ist nach den ortlichen VerhaItnissen sehr 
verschieden. Wiesen, welchen eine natiirliche Bewasserung mit gutem 
Wasser zuteil wird, Monen die Diingung fast entbehren; bei anderen 
erscheint sie ebenso notwendig als bei den Ackergrundstiicken. Der 
Aufwand fiir das Mahen steht zur Flache in annahernd geradem Ver
hiiltnis; es sind je Hektar 2-3 Tagelohne erforderlich. Die Kosten 
fiir das Trocknen, Aufladen usw. entsprechen nahezu der Masse des 
Heues; man rechnet auf 5-8 Zentner einen Frauen-Arbeitstag. - Die 
allgemeinen Unkosten, zu denen der Aufwand fiir Verwaltung, die Ab
nutzung.der Gebaude, Versicherungsbeitrage usw. geMren, sind weit gc
ringer als beim Ackerland. Sie stehen, wie bei diesem, in einem gewissen 
Verhaltnis zumRohertrag und werden zu 10-15% desselben angegeben. 

Unter Umstanden kann es sich auch bei den Wiesen empfehlen, 
samtliche Wirtschaftskosten in ein bestimmtes Verhaltnis zum' Roh
ertrag zu setzen. Dasselbe ist nach der Giite der Wiesen und ihrer 
Entfernung von den Gutshofen sehr verschieden. FUr die besten Wiesen, 
welche sich in der Nahe der letztern befinden, werden die samtlichen 
Kosten zu 20-25% des Rohertrags angegeben. Je ungiinstiger die 
Standortsverhiiltnisse sind, je groBer die Entfernung vom Wirtscha£ts
sitz ist und je Mher die Arbeitslohne stehen, um so groBer werden die 
Anteile der Wirtschaftskosten, um so geringer die verbleibenden Rein
ertrage. Diese liegen daher in ziemlich weiten Grenzen, etwa zwischen 
15 und 90 % des Rohertrags. Als mittlere Satze lassen sich fiir den 
Roh- und Reinertrag guter, mittlerer und geringer Wiesen etwa folgende 
Verhaltniszahlen aufstellen: 

-

I Rohertrag Wirtschaftskosten Reinertrag 
Bezeichnung Masse Wert I in Prozen- ! in Prozen-I der Wiesen iten d. Roh-I Mark ten d. Roh- Mark 

Zentner Mark I ertrags I ertrags 
I 

! t 1 I Gute . 100 200 50 100 I 50 i 100 
Mittlere 70 140 I 60 I 84 

I 
40 1 56 

I 
I 

Geringe 40 80 70 1 56 30 I 24 
! I 1 i 

1) v. d. Goltz, a. a. 0., S. 501. 
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Hiernach miissen im allgemeinen auch die Reinertrage der Wiesen 
bei Abnahme der Bodengiite in starkerem Verhaltnis sich verandern 
als die Rohertrage, weil ein Teil der Kosten nicht zur Menge und zum 
Wert des Ertrags, sondern zur FIachengroBe und der Entfernung vom 
Gutshof im VerhaItnis steht. Bei den im Bereiche des Waldes liegenden 
Wiesen gehen infoIge der Beschattung der seitlichen Besmnde die Rein
ertrage, absolut und in Prozenten vom Rohertrag bemessen, noch weiter 
herab. 

In den groBeren forstfiskalischen und anderen Betrieben werden 
Wiesenmeliorationen haufig von den Waldeigentfunern vorgenommen. 
Sie bestehen hauptsachlich in der Herstellung und Unterhaltung der 
Be- und Entwasserungsanlagen, in der Dfingung mit ThomasmehI, 
Kainit und im Aufbringen von Sand; letzteres insbesondere auf den 
in der norddeutschen Ebene haufig vorkommenden Moorwiesen. Der 
finanzielle Erfolg dieser Verbesserungen ist je nach den VerhaIt
nissen des Bodens und der Lage ein auBerst verschiedener. In einzelnen 
Fallen ist er zweifelhaft, in anderen ist ein negativer Erfolg zu ver
zeichnen. In den weitaus zahlreichsten Fallen lassen aber die Ergebnisse 
fUr alle Wirtschaftsgebiete erkennen, daB bei entsprechenden Stand
ortsverhaItnissen der Reinertrag der Wiesen durch zweckmaBige Melio
ration in auBerordentlichem Grade gehoben wird. Am klarsten kann 
der Erfolg der Melioration bei denjenigen FIachen nachgewiesen werden, 
welche vorher keinen oder keinen bemerkenswerten Ertrag ergeben 
haben. Dies ist in der norddeutschen Ebene insbesondere bei den durch 
die Umwandlung von Bruchern und Mooren neu hergestellten Wiesen 
der Fall. tJber den Ertrag derselben werden von der PreuBischen Staats
forstverwaltung alljahrlich tJbersichten ffir den ganzen Umfang der 
Monarchie aufgestellt. Aus ihnen ergibt sich, daB sich die aufgewendeten 
Betriebskapitalien in den meisten Fallen sehr hoch (zu 10 bis 200f0) ver
zinst haben. 

Von den Ertragen der Wiesenkultur anderer Forstverwaltungen, 
die in neuester Zeit bekannt geworden sind, gewahrt diejenige des GroB
herzogtums Hessen besonderes Interesse. Nach der vom Ministerium 
der Finanzen veroffentlichten tlbersicht der Erlose aus den unter Selbst
verwaltung der Oberforstereien stehenden Wiesen 1) war im Jahre 1910 
der Durchschnittsertrag ffir 1 ha = lO2 Mk. Die Kosten der Melioration 
betrugen 15 Mk., der Reinertrag hiernach 87 Mk. In den einzelnen 
Revieren liegen die Bruttogeldertrage in den weiten Grenzen von 20 
und 280 Mk. Die Reinertrage mussen daher in noch starkerem Grade 
abweichen. 

III. Weiden. 

Die Weide spielt in der Kulturgeschichte fast aller Nationen eine 
wichtige Rolle. Die meisten Volker haben Entwicklungsstufen durch-

1) Mitteilungen aus der Forst· u. Kameralverwaltung des Grollherzogtums Bessen. 
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gemacht, auf denen die Weidewirtschaft den wesentlichsten Erwerbs
zweig bildete. Sie erforderte geringen Aufwand von Arbeit und Kapital ; 
sie entsprach dem wenig ausgebildeten Handel und Verkehr der friiheren 
Kulturstufen; die Ertrage kamen vorzugsweise in der eigenen Wirtschaft 
zur Nutzung. Mit der Forstwirtschaft hat die Weide jederzeit viel
seitige unmittelbare Beziehungen gehabt. Meist waren sie gegensatz
licher Natur. Solange in friiheren Zeiten die Walder im tiberfluB vor
handen waren, wurden sie auf Grund durchaus richtiger Erwagung 
zugunsten der Weide beseitigt. Spater, als dem Ertrag an Nutz- und 
Brennholz mehr Wert beigelegt wurde, suchte man auf derselben Flache 
Holzzucht und Weide gemeinsam zu betreiben. In Deutschland ist 
dies Jahrhunderte hindurch der Fall gewesen 1). Eine Iangere Erfahrung 
hat jedoch gelehrt, daB eine rationelle Verbindung dieser beiden Kultur
arten auf derselben FIache dauernd nicht moglich ist. Die Weide hat 
nur Wert, wenn die Bestande nicht geschlossen sind. Eine gute Forst
wirtschaft erfordert aber den SchluB, noch ehe die Jungwiichse dem 
Maule des Viehes entwachsen sind. Daher trat die Notwendigkeit ein. 
die Verbindung von Holzzucht und Weidenutzung aqf derselben Flache 
aufzuheben. Nach der im 19. Jahrhundert bewirkten AblOsung del' 
friiheren Berechtigungen sind viele Weideflachen zur Aufforstung ge
langt; andere sind als Weide erhalten. In welcher Ausdehnung nun 
die Weide, welohe ffir die Viehzucht von Bedeutung ist, bestehen bleiben. 
in welchem MaBe andererseits die Umwandlung in Wald bewirkt werden 
soll, hangt auf die Dauer vom Reinertrag des Bodens ab, den man des
.halb moglichst bestimmt nachzuweisen suchen muB. 

Die Abschatzung des Ertrags der Weiden erfolgt in ahnlicher Weise 
wie bei den Wiesen. Sie ist nach MaBgabe des Gehaltes an Nahrstoffen 
zu bewirken. Ein Marktpreis kommt hler noch weniger als bei den 
Wiesen zur Anwendung. Die Kosten betreffen nur die Instandhaltung 
der Weide und die allgemeinen Unkosten. Zur Instandhaltung gehOrt 
das Einebnen del Flachen, die Beseitigung von Steinen und Unkrautern. 
von Baum- und Strauchwuchs, eventuell auch die Diingung und Be
wasserung. Die allgemeinen Unkosten werden in der Regel nach ihrem 
Verhaltnis zum Rohertra,g bemessen; sie werden zu 10-15% desselben 
veranschlagt. Unter Umstanden lassen sich alle Wirtschaftskosten in 
Frozenten des Rohertrags angeben. Der Reinertrag kann je nach Boden. 
Klima, Lage und Entfernung von den Wirtschaftsgehoften sehr ver
schleden sein. Pabst 2) gibt ffir sehr gute Kuhweiden 55, ffir mittel
gute Kuhweiden 40, ffir mittelgute Schafweiden 29, ffir geringste Rind
viehweiden 18, ffir geringe Schafweiden 6 Mk. als Reinertrag je ha an. 

Am meisten Bedeutung hat die Weide, soweit sie zur Forstwirtschaft 

1) Die meisten Forstordnungen des 16. und 17. Jahrhunderts geben hiervon 
Zeugnis . 

. 2) Landwirtschaftliche Taxationslehre, 2. Aufl., S. 85-90. 
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in Beziehung steht, in Gebirgslandern, welche wegen der Beschaffen
heit des Bodens und der Lage fiir die Erzeugung von Getreide nicht ge
eignet sind. Hier ist oft die Viehzucht der wichtigste Erwerbszweig 
der Bevolkerung, weshalb aIle Flachen, welche fahig sind, Gras zu er
zeugen, in solchem Zustand erhalten werden mussen. In erster Linie 
liegen Verhaltnisse dieser Art im Hochgebirge vor, wo die Weide oft 
den groBten und wichtigsten Anteil des Kulturgelandes ausmacht. 
Aber auch fUr manche mittleren Gebirgslander ist die Erhaltung der 
Weide ein nationalOkonomisches Bediirfnis. 

Eine Berechnung des Reinertrages auf Grund der erzeugten Futter
stoffe stoBt bei der Waldweide auf besondere Schwierigkeiten. Die 
Nutzung erfolgt meist durch die gemeinsame Ausubung einer groBeren 
Anzahl von kleinen Wirten. Der Ertrag ist weder nach der Menge 
des gewachsenen Grases noch nach der Gewichtszunahme der Tiere, 
denen oft auch noch andere Ernahrungsquellen zu Gebote stehen, nach
zuweisen. Am besten sind die Reinertrage aus den Pachtpreisen zu 
erkennen. Diese sind aber sehr gering. Sie betrugen z. B. auf den 
guten BOden des Reinhardswaldes (Oberforsterei Gahrenberg), des 
Habichtswaldes (Oberforsterei Kirchditmold und Ehlen) und der RhOn 
(Oberforsterei Hilders) nur 1 bis 3 Mk. je Hektar. Ein Bodenreinertrag 
ist unter solchen Verhaltnissen nicht vorhanden; die geringen Ertrage 
werden durch die Verwaltungs- und Schutzkosten vollstandig aufge
wogen. Gegen alle anderen Kulturarten steht die Waldweide im Er
trage zurUck. Fiir den oberen Vogelsberg wurden die Jahresgeldertrage 
der wichtigsten Kulturarten je Hektar folgendermaBen angegeben 1): 

Ackerland Wiese Viehweide Wald 

27,09 31,78 3,09 43,15 Mk. 

Aus diesen und anderen Zahlen der St8,tistik ergibt sich ohne weiteres, 
daB die Waldweide in Kulturlandern moglichst einzuschranken ist. 

Die Ursachen des geringen Ertrags der Waldweide liegen einmal in 
der weiten Entfernung von den Ortschaften, wo das Weidevieh uber
nachtet; andererseits in der Beschaffenheit des Bodens. Insbesondere 
kommen hier die Verhaltnisse in bezug auf Feuchtigkeit, chemische 
Beschaffenheit, Unebenheit, Steingehalt in Betracht. Aus den Nach
teilen, welche mit der Entfernung verbunden sind, ergibt sich, daB 
die von den Betriebsstatten entfernt gelegenen Flachen der Aufforstung 
unterzogen werden. Volkswirtschaftlichen Nutzen konnen nur solche 
Weideflachen gewahren, die in der Nahe der GutshOfe, Ortschaften 
usw. liegen. Bei weiten Gangen ist die Haltung guten, reiche Ertrage 
gebenden Viehs nicht moglich. Den Mangeln in bezug auf die Beschaffen-

1) Nach dem Generalkulturplan fUr den oberen Vogelsberg (Denkschrift der 
zur Ausarbeitung dieses Planes vom GroJ3herz. l\finisterium des Innern gebildeten 
Kommission, Darmstadt 1904). 
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heit des Bodens muB, soweit es die verfugbaren Mittel gestatten, ellt
gegengetreten werden. Der wichtigste Grundsatz der Weidewirtschaft 
geht dahin, daB die blei benden Weiden, wie es bei einem rationellen 
Betriebe aller anderen Kulturarten erforderlich ist, der Verbesserung 
unterworfen werden. Der groBte Fehler des Weidebetriebs ist die 
Ausdehnung der Flachen auf Kosten der Gute. Die Mittel der Ver": 
besserung betreffen die Entfernung der auf den Flachen vorhandenen 
Steille, das Einebnen, die Dungung (mit Thomasmehl, Kainit usw.), 
die Einsaat von Klee und Grassamen, die Herstellung von Be- und Ent
wasserungsanlagen und von Umfriedigungen. Tatsachlich ist mit solchen 
Arbeiten in der neueren Zeit auch in den meisten Gegenden, wo die 
Weide bleibende Bedeutung hat, vorgegangen. 

2. FOllstwirtschaftlich benutzte }'Iachen. 
Die Holzarten, welche fur eine Vergleichung zwischen land- und 

forstwirtschaftlicher Benutzung am meisten Bedeutung haben, sind 
Fichte und Kiefer. Die Fichte kommt namentlich in Gebirgsgegenden 
fur die Aufforstung del' Taler, die als Wiesen nicht rentieren, und fur 
andere frische Lagen in Betracht, die Kiefer fur arme, trockene Boden. 
Von besondel'er Bedeutung ist die Frage· ihrer zukunftigen Behandlung 
fur solche Boden, welche seither gar nicht oenutzt, sondern als ertrags
loses Odland liegen geblieben sind. 

I. Rege1ma/Jige Fichtenbestande. 

Die neuesten, von der PreuBischen Versuchsanstalt veroffent
lichten Ertragstafeln der Fichte in Nord- und Mitteldeutschland geben 
folgende Ertragszahlen (auf zehn Festmeter abgerundet), welche der 
nachfolgenden Reinertragsberechnung zugrunde gelegt werden. 
Haubarkeitsertrage (verbleibender Bestand) fur 1 ha, Derb- und 

Reisholz. 
Alter 40 50 60 70 80 Jahre 

Standortsklasse 
I 360 500 600 680 750 fm 

II 270 390 490 570 620 
" III 190 290 380 450 500 
" IV 140 220 290 340 380 
" Durchforstungsertrage (ausscheidender Bestand) ffir I ha, Derb-

und Reisholz. 
Alter 30 40 50 60 70 80 Jahre 

Standortsklasse 
I 40 60 80 100 120 130 fm 

II 20 ,1)0 60 70 80 90 
" III 20 40 50 60 70 70 
" IV 30 10 50 60 60 
" 
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Was die Werte des Fichtenholzes in den verschiedenen Alters
stufen betrifft, so erscheint fur eine allgemeine Untersuchung die Unter
stellung am meisten zutreffend, daB dieselben stetig, dem Alter ent
sprechend verlaufen. Diese Regel hat zwar durchaus keine absolute 
allgemeine Giiltigkeit; sie erleidet in Einzelfallen viele Ausnahmen. 
Unter Umstanden kommt es sogar vor, daB die schwacheren Sortimente 
jungerer odeI' zuruckgebliebener Stamme hOheren Wert besitzen als 
die starkeren der vorwuchsigen, alteren. Allein unter dem EinfluB 
eines guten Durchforstungsbetriebs, bei dem schlechtwuchsige Stamme 
rechtzeitig entfemt, gutwuchsige durch Erweiterung des Wachsraums 
gefordert werden, wird man sich innerhalb derjenigen Altersstufen, 
welche ffir die Wirtschaft am meisten Bedeutung haben, von der Stetig
keit der Wertzunahme des bleibenden Bestandes nicht sehr weit ent
femen. 

Hinsichtlich des Verhaltnisses der Bonitaten gilt die allgemeine 
Regel, daB die besseren Standorte bei gleichem Alter mit dem starkeren 
Massenzuwachs auch hoheren Wert besitzen. DemgemaB mussen auch 
die Unterschiede im Werte zwischen je zwei Altersstufen auf den besseren 
Bonitaten groBer sein als auf den geringeren. Bezuglich der Durch
forstungsertrage ergibt sich, daB sie in der Regel geringwertiger sind als 
der gleichaltrige Hauptbestand. Daher sind die Differenzen zwischen 
gleichen Altersstufen bei den Durchforstungsertragen kleiner als fur 
den bleibenden Bestand. 

Nach den vorausgegangenen Bemerkungen kann den Elementen, 
welche den Bodenwert bestimmen, fur die verschiedenen Stand
orts klassen der Fichte in nachstehenden Zahlen Ausdruck gegeben 
werden: 

----

Hauptbestalld Durchforstungsertriige Summa der 
der einzelnell Altersstufell Durchforstungs-

Alter Wert Wert ertriige 
Masse fUr I im 

Masse fUr I im Masse I Wert 
1 fm ganzell 1 fm I ganzen 

fm Mark Mark fm Mark I Mark fm Mark 

I. Standortsklasse. 

10 
20 120 2 240 
30 230 5 1150 40 3,5 140 40 140 
40 360 8 2880 60 6 360 100 500 
50 500 11 5500 80 8,5 680 180 1180 
60 600 14 8400 100 11 1100 280 2280 
70 680 17 11560 120 13,5 1620 400 3900 
80 750 20 15000 130 16 2080 530 5980 
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Hauptbestand Durchforstungsertrage Summa der 
der einzelnen Altersstufen Durchforstungs-

Alter Wert Wert ertrage 
Masse ffir I im Masse r I . Masse I Wert 

1 fm. ganzen 1 ~~ ga:en 
fm Mark Mark fm Mark Mark fm Mark 

II. Standortsklasse. 
10 
20 80 2 160 
30 160 4,5 720 20 4 80 20 80 
40 270 7 1890 50 6 300 70 380 
50 390 9,5 3705 60 8 480 130 860 
60 490 12 5880 70 10 700 200 1560 
70 570 14,5 8265 80 12 960 280 2520 
80 620 17 10540 90 14 1260 370 3780 

III. Standortsklasse. 
10 
20 40 2 80 2 
30 100 4 400 20 3,5 70 20 70 
40 190 6 1140 40 5 200 60 270 
50 290 8 2320 50 6,5 325 110 595 
60 380 10 3800 . 60 8 480 170 1075 
70 450 12 5400 70 9,5 665 240 1740 
80 500 14 7000 70 11 770 310 2510 

IV. Standortsklasse. 
lO 
20 30 2 60 
30 70 3,5 245 
40 140 5 700 30 4 120 30 120 
50 220 6,5 1430 40 5 200 70 320 
60 290 8 2320 50 6 300 120 620 
70 340 9,5 3230 60 7 420 180 1040 
80 380 11 4180 60 8 480 240 1520 

Hiernach gestaltet sich die Rentabilitat der Wirtschaft, wenn die 
Kulturkosten zu 200 Mk. ffir 1 ha angesetzt werden, bei Annahme emes 
ZmsfuBes von 3% folgendermaBen: 

1. Nach Bodenerwartungswerten. Bei Zugrundelegung der die 
Verwaltungs- usw. Kosten unberUcksichtigt lassenden Formel 

Au + Da I,opu-a + Db'l opU-b + .. - c .l,op'" 
I,opu-I 

.ergeben sich folgende Zahlen (Bodenbruttowerte): 
Umtriebszeit 60 70 80 Jahre 

I. Standortsklasse 2163 2328 2362 Mk. 
II. 

" 
1314 1572 1578 

" III. 
" 

932 lOll 1021 
" IV. 

" 
503 548 558 

" 
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Urn die reinen Bodenwerte darzustellen, ist von diesen Zahlen 
noch das Kapital der Verwaltungskosten (V) abzuziehen. Wird dies 
fUr die verschiedenen Bodenklassen gleichmaBig zu 200 Mk. eingesetzt, 
so betragen die Bodenwerte fUr: I. Standortsklasse 1963-2162 Mk., 
II. Standortsklasse 1114-1378 Mk., III. Klasse 732-821 Mk., IV. Klasse 
303-358 Mk. FUr die 70- und 80jahrige Umtriebszeit ergibt sich das 
Maximum der Bodenwerte 1). 

2. Nach dem Reinertrag eines einem regelmaBigen Betriebsverbande 
angehOrigen Bestandes. Urn die auf den Boden entfallenden Reinertrage 
zu ermitteln, sind von dem jahrlichen Ertrage die Zinsen des Vorrats
kapitals, die Kulturkosten und Verwaltungskosten in Abzug zu bringen. 
Nach den obigen Angaben stellen sich die Elemente, welche zum Nach
weis der Bodenrenten erforderlich sind, folgendermaBen dar. 

I I I I ;;-
I Ver- + 

~ Summad. Vorrat (N) I Kultur- wal- I 
Ab- Durch- P< 

kosten tungs- Cl. triebs- forstungs- fiir 1 ha 0 ... 'U.N 

~ ertrag usw. ~ 
~ 

ertrage O,op fUr kosten ~ 

A 
I 

D A+D Masse Wert 

I 
1 ha auf I 

'U ha ~ 

I + 
Mark I Mark I 

"!1 
Mark I Mark I Mark fm Mark I Mark Mark 

I. Standortsklasse. 
50 5500 1180 6680 242 1954 2931 200 250 13299; 50 =; 66 
60 8400 2280 10680 302 3028 5450 200 300 4730;60=79 
70 11560 3900 15460 356 4247 8919 200 350 15991: 70 = 86 
80 15000 5980 20980 405 5591 13418 200 400 6962:80= 87 

II. Standortsklasse. 
50 3705 860 4565 180 1295 1943 200 250 2172:50=43 
60 5880 1560 7440 232 1926 3467 200 300 3473:60=58 
70 8265 2520 10785 280 2831 5945 200 350 4290:70= 61 
80 10540 3780 14320 323 3795 9108 200 400 4612:80= 58 

III. Standortsklasse. 
50 2320 595 2915 124 788 1182 200 250 1283:50= 26 
60 3800 1075 4875 167 1290 2322 200 300 2053: 60 = 3:i 
70 5400 1740 7140 207 1877 3942 200 350 2648:70= 38 
80 7000 2510 9510 244 2518 6043 200 400 2867:80= 36 

---_. __ .---- _._-

1) Dem Stande der Behandlung des vorliegenden Gegenstandes in der Praxis 
gibt die vom kgl. Sachsischen Finanzministerium unter dem 22. November 1904 
erlassene "Anweisung zur Anfertigung von Wertsermittelungen bei Erwerbung 
und VerauBerung von Gmndstiicken durch die Staatsforstverwaltung" sach-
gemaBen Ausdmck. 

Martin, Forstl. Statik. 2. Aufl. 14 
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Isummad·1 Ab. Durch. 
... triebs· forstungs. 
Q> 

.::: ertrag ertrlige 
<11 

A 

Mark 

50 1430 
60 2320 
70 3230 
80 4180 

D 

Mark 

320 
620 

1040 
1520 

Vorrat (N) Kultur· 
kosten 

fur 1 ha u.N 
I O,op ffir 

Wert I I A+D Masse 
1 ha 

. I 

Mark fm Mark Mark I Mark 

IV. Standortsklasse. 

175() 92 4S7 
2940 125 793 
4270 156 1141 
5700 184 1521 

731 
1427 
2410 
3650 

200 
200 
200 
200 

ver.\ 
QI 
il 
~I 

wal· I II p., 

~I 
usw. 

tungs.\ 
~ I <2 

I kosten ~i 
auf 

~I i 
I 

I 

u ha 

~I 
Mark Mark 

250 569: 50 = 11 
300 1013:60= 17 
350 1310: 70 = 19 
400 1450: SO = IS 

II. RegelmiijJige K iefernbestiinde. 

Zufolge ihrer physiologischen Eigenschaften steht die Kiefer in 
ihrer Massenerzeugung unter ubrigens gleichen Umstiinden gegenuber 
der Fichre steta zurUck. Hinsichtlich der Werre ihres Holzes ist das 
VerhiiJ.tnis beider Holzarren je nach den Standortsverhiiltnissen sehr 
verschieden. Auf ihr zusagenden Standorten erreicht die Kiefer im 
hOheren Alter ein besseres Holz; im Gebirge steht meist die Fichte in 
allen Altersstufen der Kiefer voran 1). Die den Wert bestimmenden 
VerhiiJ.tnisse mussen daher fiir jedes Wirtschaftsgebiet nach MaBgabe 
der vorliegenden Standortsverhaltnisse besonders untersucht werden. 
Ala ein fur das groBe Wirtschaftsgebiet der norddeutschen Ebene cha
rakteristisches Beispiel mag hier die Oberforsterei Eberswalde hervor
gehoben werden. Nach den vom Verfasser friiher 2) ausgefiihrten Unter
suchungen stellen sich die Massen und Werre der Haubarkeita- und Durch
forstungsertrage fUr 1 ha regelmaBiger Besmnde II. Standortsklasse 
folgendermaBen dar: 

1) Nach v. Hagen.Donner, Forstl. Verhliltn.·Pr., Tab. 31, ist das Ver· 
hiUtnis des Wertes von Kiefem· und Fi6htenstammholz im RegierUngsbezirk 
Konigsberg (Oberforsterei Friedrichsfelde, Puppen, Ratzeburg u. a.) wie 10 
zu 7, im Regierungsbezirk Hildesheim (Oberforsterei Elend, Lauterberg u. a.) 
wie II zu 15. 

2} Zeitschr. fur Forst· und Jagdwesen, September·, Oktober· und November· 
heft 1913. 
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-

Durchforstungsertrage Summa der 

Alter 
Haubarkeitsertrage der einzelnen Altersstufen Durchforstungs. 

ertrage 

I 
Wert Wert 

Masse fiir I im Masse fiir I im Masse 

I 

Wert 

I 
1 fm , ganzen 1 fm ganzen 

Jahre fm Mark I Mark fm Mark Mark fm Mark 
I 

I 
I I 

20 80 2 160 - - I - - I -
30 160 4 640 50 2 

I 
100 50 

I 
100 

40 240 6 1440 50 4 200 100 300 
50 280 8 2240 50 6 300 150 600 
60 320 10 3200 50 8 I 400 200 1000 I 
70 340 12 4080 50 10 500 250 1500 
80 350 14 4900 50 12 600 300 2100 
90 350 16 5600 50 14 700 350 2800 

100 350 18 
I 

6300 50 16 
I 

800 400 3600 

Hieraus ergeben sich bei Zugrundelegung der oben angewandten 
Formel fUr einen ZinsfuB = 3% folgende Bodenreinertrage und Boden
werte: 

-

Isummad.i 

I 

I 

I 
;;-

I + 
i Ver-

I 
.:::- I 

Ab- I ! Vorrat (N) Kultur- I I 

Durch- 1 
I I kosten 

wal- §: I 
--" triebs- P< .... 

forstungs- fUr 1 ha 0 tungs- c:> 

a\ <;) 0 I ~ ertrag rt .. • ;! 
.:::: i ~ kosten ~ 

~ I e rage ! fiir 

I 
c:> 

<Ii ! 'tl 

I ~ i auf ;! 0 

~ 
j:l:\ 

A D A+D Masse Wert, I 1 ha t£ ha 

I Mark 

I I + I I I ""1 I I 
Mark Mark fm Mark i Mark I Mark Mark Mark 

2840 I 
I 

1350 I I I 50 2240 600 150 900 150 200 23 770 
60 3200 1000 4200 I 180 1280 2304 I 150 

\ 

240 25 830 
70 4080 1500 5580 200 1680 

3528
1 

150 280 23 770 
80 4900 2100 7000 I 220 2080 4992 150 320 19 630 
90 5600 2800 8400 I 235 2470 6670 I 150 

I 
360 14 470 

100 6300 3600 I 9900 I 247 2850 8550 t 150 400 8 270 
I ! I i I I I 

In den Ertragstafeln der Kiefer von Schwappach im Jahre 1908 
sind ffir die II. Standortsklasse folgende Bodenertragswerte berechnet: 

Alter 60 

536 
80 

454 
100 
384 

120 
336 

140 Jahre 
265 Mk. 

14* 
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Eine Vergleichung dieser Zahlen. mit denjenigen der Ertragstafeln 
von 1893, welche die Bodenerwartungswerte 

fur u = 80 
zu 416 

100 

287 

120 

194 

140 Jahre 
114 Mk. 

angeben, zeigt, wie groBen EinfluB die Grade der Bestandesdichte auf die 
Bodenwerte ausuben. Aber auch bei einem kraftigen Durchforstungs
und Lichtungsbetrieb bleiben die Bodenwerte der Kiefer gegen die der 
Fichte, sofern der Standort ffir beide Holzarten von gleicher Gute ist, 
erheblich zurUck. Ebenso kann auch ein kraftiger Durchforstungs
betrieb das Sinken der Bodenreinertrage mit zunehmender Umtriebs
zeit nicht verhindern. 

III. Odland. 

Am meisten praktische Bedeutung hat die Wahl der Kulturarten 
ffir solche Flachen, die zurzeit einer geregelten Nutzung gar nicht unter
liegen. Sie werden als Odland bezeichnet, worunter nach den Qei der 
Ermittelung der landwirtschaftlichen Benutzung im Deutschen, ~ic4 
gegebenen Erlauterungen solche Flachen verstanden werden, die zurzeit 
als ertraglos, aber - im Gegensatz zum Unland - noch als benutzungs
fahig anzusehen sind. Zum Odland gehOren insbesondere geringe ehe
malige Ackerlander, auf denen der Ackerbau wegen ,mangelnder Ren
tabilitat aufgegeben ist; ferner geringe Weiden, die als solche nur un
regelmaUig benutzt werden; Waldflachen, die infolge weitgehender 
Parzellierung abgetrieben und nicht wieder angebaut sind, ubermaBig 
auf Streu genutzte Waldflachen, die infolgedessen mit Holz entweder 
gar nicht oder nur mit Gestrupp bewachsen sind; endlich nicht an
gebaute FlugsandbOden. Auf die Notwendigkeit der Aufforstung des 
Odlandes nachdruckllch hingewirkt zu haben, ist das unbestrittene 
Verdienst Danckelmanns 1). 

Der Umfang des Odlandes ist auf Anregung des Okonomiekollegiums 
im Jahre 1893 auf amtlichen Wege festgestellt. Es kommt einmal in 
der nordost- und nordwestdeutschen Ebene vor. Hier sind es nament
liep manehe SandbOden, die wegen ihrer Armut und der Schwierigkeit 
ihrer Melioration der landwirtsehaitliehen Benutzung in absehba:rer 
Zeit nicht unterzogen werden, Sodann finden sich ausgedehnte Odland
flaehen in manehen westdeutsehen Gebirgen, namentlieh im Rheinland 
(Eifel) und Westfalen (Ebbe, sudliches Sauerland), wo infolge der Zer
stuekelun,g des Waldeigentums, dureq Vernaehlassigung des Bodens und 
mangelnde Bestandespflege der friihere Waldbestand auf groBen FlaGhen 
ganz oder teilweise vernichtet ist. Die genannten Gebiete verhalten 

1) "Wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Riickblicke auf Forstwesen und 
Jagd" (Zeitschr. fiir Forst- und Jagdwesen 1894-1899). 
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sich nach wesentlichen Richtungen verschieden und mussen deshalb 
getrennt behandelt werden. 

1. Nordwestdeutsche Ebene. 

Am groBten unter allen Provinzen PreuBens ist der Bestand an 
Odland in der Provinz' Hannover, insbesondere in dem Regierungs
bezirk Luneburg. Nachdem der Waldbestand, der friiher im groBten 
Teil des Heidegebiets vorhanden war, vernichtet ist, werden die aus
gedehnten Heideflachen nur kummerlich durch Schafweide nutzbar 
gemacht. Dies ist, wie Danckelmann nachdrucklich hervorhebt, fur 
ein Kulturland mit gunstigen Absatzbedingungen fiir aIle Bodenprodukte 
zweifellos ein Zustand, der dringend der Besserung bedarf. Seit Burck
hardts Vorgehen wird auf die Aufforstung der Heide mit Energie hin
gewirkt. In erster Linie geschieht es durch den Staat; aber auch Pro
vinzialverwaltungen, Korporationen und Privatbesitzer haben sich in 
neuerer Zeit am Werk der Aufforstung beteiligt. 

Der Ausfuhrung der forstlichen Kulturen stehen in technischer 
Hinsicht keine besonderen Schwierigkeiten entgegen. Diese machell 
meist einen befriedigenden Eindruck. Beim Durchwandern der Stangen
orte wird man allerdings haufig finden, . daB die Erwartungen, die an 
die KUlturen gestellt wurden, nicht immer in Erfiillung gegangen sind. 
Viele Stangenorte sind schIechtwuchsig und luckig. Insekten, Pilze 
und andere Schaden, namentlich ungiinstige Zustande im Boden, haben 
ihren EinfluB auf die Entwicklung sichtlich geltend gemacht. 

Einem genauen Nachweis der Rentabilitat stellen sich der Natur 
der Sache nach Schwierigkeiten entgegen. Man kann die vorliegenden 
Ergebnisse der Wirtschaft nicht benutzen, um bestimmte zahIenmaBige 
Resultate daraus abzuleiten, sondern nur, um dem UrteH uber den 
Fortgang der Aufforstungen eine groBere Bestimmtheit zu geben, als 
es ohne jede zahIenmaBige Grundlage moglich ist. Am einfachsten ge
staltet sich der Nachweis der Rentabilitat der Aufforstung, wenn an
genommen werden darf, daB die Nachwerte der Kulturkosten durch 
die Vornutzungsertrage gedeckt werden. Alsdann besteht fiir den 
Bop-enertragswert der einfache Ausdruck: 

Au 
B = -.,,------c,--~ 

l,opu - I 
V· , 

und der Bodenwert ist, abgesehen von dem nach gleichen Durchschnitts
satzen zu bemessenden Verwaltungskosten, nur von der Masse und dem 
Wert der Haubarkeitsertrage und dem ZinsfuB abhangig. 

Wird, wie es dem Standpunkt der PreuBischen Staatsforstverwaltung 
zurzeit entsprechen wird, ein ZinsfuB von 21/ 2% fiir die in der Boden
kultur angelegten Werte zugrunde gelegt, werden ferner fur den bleiben
den Bestand 
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im 50. Jahr 100 Festmeter im Wert von 8 Mk. 
,,60. ,,140 " "" "10,, 
,,70. ,,160 " "" "12,, 

und V = 80 Mk. unterstellt, so gestaltet sich die Berechnung des Boden
ertragswertes unter den angegebenEm Bedingungen folgendermaBen: 

Masse 
Wert 

Au -V u fm pro fm im ganzen 
Mark Mark 

1,0pu-l 

50 100 8 800 800.0,41- 80 = 248 
60 140 10 1400 1400.0,29 - 80 = 326 
70 160 12 1920 1920.0,21- 80 = 323 

Um zu beurteilen, ob die vorstehend (betre££s der Vornutzlmgs
ertrage) gemachten Unterstellungen zutref£end sind, besteht kein besseres 
Untersuchungsobjekt, als das bei tnzen gelegene Provinzial£orstrevier 
Orrel-Lintzel, das auch noch fur andere, die Aufforstung von Od
land betre££ende Verhaltnisse zur Grundlage dienen kann 1). Dies Revier 
wurde aus dem im Jahre 1876 begriindeten Auf£orstungsfonds der Provinz 
Hannover durch Ankauf von Odland hergestellt. Der Preis des Bodens 
hat, abziiglich der auf ihm befindlichen Anlagen, 130 Mk. je ha betragen. 
Die Kulturen sind alsbald nach der Erwerbung in schneller Folge durch
gefiihrt. Die Kulturkosten betrugen im Durchschnitt 103 Mk. pro ha. 
AIle vorhandenen Bestandeswerte konnen nach der Methode der Kosten
werte nachgewiesen werden. 

FUr die finanziellen Resultate der Wirtscha£t sind nachst den Boden
verhaltnissen, von welchen die Masse der Holzerzeugung abhangt, die 
Holzpreise am meisten ausschlaggebend. Diese werden durch die Nahe 
der Elbe giinstig beein£luBt. Zufolge der guten Verwertbarkeit auch 
der schwachsten Sortimente, gewahren schon die friihesten Durchfor
stungen sehr beachtenswerte Reinertrage. Nach der vorliegenden 
Statistik wurde bei der Durchforstung 25jahriger Kiefern ein UberschuB 
erzielt, der geniigend ist, urn etwa l/S des Nachwerts der Kulturkosten 
zu decken. DaB die Deckung eines zweiten Drittels desselben durch die 
Ertrage der zwischen 30-40 ausgefiihrten Durchforstung - des dritten 
Drittels durch die zwischen 40 und 50 Jahren erfolgenden Durch
forstungsertrage erfolgen werde, kann nach den Preisen der ausschlag
gebenden Sortimente angenommen werden 2). 

1) Quaet-Faslem, Die Aufforstungsbestrebungen der Hannoverschen Pro
vinzialverwaltung (Zeitschr. f. Forst- und Jagdwesen 1896). 

2) Fiir 1915/16 betrugen die Freise fur 1 fm Grubenholz von 5-8 em 9 Mk., 
von 9-20 em 13 Mk., von 21-25 em 14 Mk. (nach Mitteilung des Herm Landes
forstrats Quaet-Faslem). 
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A 
Wird nun die Rentabilitat nach del' Formel B = --~ - V be-

l,op'U-l 
messen, so bedarf es nul' des Einsetzens del' aus del' wirtschaftlichen 
Statistik hervorgehenden Wertzahien, um zu erkennen, daB die Resultate, 
zu denen sie fiihrt, hoher sind, als vorstehend unterstellt wurde, daB 
also del' Ertragswert des Bodens den Ankaufspreis ubertrifft. Ent
sprechendes gilt fUr das ganze, dul'ch guten Absatz schwacher Kiefel'n
sortimente ausgezeichnete Gebiet del' westdeutschen Ebene. Wenn 
auch die Verhaltnisse in manchen Revieren ungunstiger liegen als in 
Orrel-Lintzel, so ist doch im allgemeinen die Vermutung berechtigt, 
daB sich die zukftnftige Entwicklung del' Forstwirtschaft in bezug auf 
Absatz und Ertrag gftnstig gestalten werde. Hierfur spricht nament
lieh die Zunahme des Holzverbrauchs, insbesondere auch an schwachen 
Holzern, und die Verbesserung del' Transportmittel, durch welche aIle 
Holzer aus del' Heide dem Zentralpunkt des Handels zugefiihrt werden. 
Die Aufforstung des Odlandes in del' Lftneburger Heide erscheint daher 
als eine richtige MaBnahme. Del' Staat hat urn so mehr AnlaB, sie zul' 
Ausfiihrung zu bringen, als mit del' Aufforstung noch andere unwagbare 
Einflusse in Verbindung stehen. Nul' solche Flachen, welche durch 
besonders ungunstige Bodenverhaltnisse ausgezeichnet sind, werden von 
derselben auszuschlieBen sein. 

2. Ostliche Provinzen PreuJlens. 

In den ostlichen Provinzen PreuBens hat das Odland im Laufe 
des 19. Jahrhunderts infolge del' Anwendung des Grundsatzes der un
beschrankten Freiheit der Bodenbenutzung an Umfang sehr zugenommen. 
Durch das Landeskulturedikt von 1811, welches dieser Anschauung 
praktischen Ausdruck gab, wurden die Beschrankungen, welche friiher 
in bezug auf die Teilung und Benutzung del' Waldflachen bestanden 
hatten, aufgehoben. Viele Flachen, die als Abfindung fur Hute- und 
Streurechte abgetreten waren, wurden unter die Berechtigten geteilt. 
Sie kamen meist nur kurz zur landwirtschaftlichen Benutzung und 
blieben dann liegen. Ebenso manche kleineren friiheren Staatsforsten, 
die zu Anfang des 19. Jahrhunderts verauBert worden waren l ). 

Die Nachteile del' volligen Mobilisierung des Waldbodens tra'len 
jm Laufe der.Zeit mehr und mehr hervor. Das Odland nahm uberhand. 
In del' allgemeinen Erkenntnis del' Nachteile, welche hieraus fftr die 
Landeskultur hervorgehen, machte sich mehr und mehr das Bestreben 
del' Aufforstung geltend. Wenn auch seitens del' Privaten und kleiner 
Verbande manches geschehen ist, urn der Waldvernichtung entgegen
zutreten, so muB doch auch hier als das wichtigste Mittel, bessere Zu
staude fftr die Zukunft zu schaffen, die staatliche Erwerbung und Auf-

1) v. d. Borne, "Denkschrift, betreffend die Waldverhaltnisse der Pro
vinzen Ost· und WestpreuBen". (Zeitschrift fiir Forst· u. Jagdwesen, 1900.) 
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forstung der Odlandflachen angesehen werden. Es sind dann auch in 
der nelieren Zeit durch die gesetzgebenden Korperschaften wachsende 
Mittel in den Etat der Forstverwaltung eingestellt worden 1). . 

Die Verhaltnisse, welche den Bodenreinertrag bestimmen, liegen 
in den ostlichen Provinzen PreuBens weit ungiinstiger als im Westen. 
Die Holzpreise, insbesondere die der geringen Sortimente, welche fiir 
Odland hauptsachlich in Betracht kommen, sind viel niedriger. Der 
Unterschied wird durch die hohen Transportkosten verursacht, welche 
erforderlich sind, um die Holzer in die Industriegebiete zu schaffen. 
Indessen die Hohe dieser Kosten ist keine allgemeine und bleibende. 
Die Verhaltnisse haben sich in der neueren Zeit durch die Fortschritte 
der Verkehrsmittel und Tarifpolitik sehr viel giinstiger gestaltet. Den 
geringeren Ertragen der Forstwirtschaft stehen nun aber auch geringere 
Ausgaben fiir Ankauf und Aufforstung gegeniiber. Nach dem Durch~ 
schnitt der Jahre 1890-1900 betrug der Ankaufspreis fiir 1 ha einschlieB
lich der auf den Flachen befindlichen Holzbesilinde und GBbaude im 
Regierungsbezirk Konigsberg 89 Mk., im Regierungsbezirk Danzig 
129 Mk., im RegierUngsbezirk Marienwerder 124 Mk. Die Auf
forstungen sind zum groBeren Tell durch Pflanzung, zum kleineren 
Tell durch Saat bewirkt worden. Der Kulturgelderaufwand wird ffir 
die GBsamtflache von 21327 ha zu 1344 876 Mk. angegeben, was ein
schlieBlich der zu 21% angesetzten Nachbesserungen etwa 70 Mk. fiir 
1 ha ausmacht. 

Wenn man die Kosten der Holzerzeugung nach den Durchschnitts
satzen ganzer Oberforstereien oder groBerer Wirtschaftsverbande ein
setzt, so ergibt sich, wie Trebeljahr 2) auf Grund der Statistik fiir 
den Regierungsbezirk Marienwerder zutreffend nachweist, daB sie auch 
bei Unterstellung niedriger ZinsfiiBe, durch die Ertrage nicht gedeckt 
werden. Sofern man jedoch die Kosten fiir Verwaltung und Schutz mit 
Riicksicht auf die Angliederung der Odlandflachen zu bestehenden Re
vieren und die Kulturkosten durch Benutzung aller natiirlichen An
wiichse und die Anwendung einfacher Methoden ermaBigt, erhalt man 
Ergebnisse, die den Forderungen der Statik im Durchschnitt nicht zu
widerlaufen. Eine in diesem Sinne auf Grund tatsachlicher Ergebnisse 
bewirkte Abwagung von Ertrag und Produktionskosten moge hier eine 
Stelle finden: 

Ertrag. 

Als Wirtschaftsziel kann auf den meisten seitherigen Odlandflachen 
nur Grubenholz und geringes Bauholz in Aussicht genommen werden. 
DemgemaB sind allen Berechnungen niedrige Umtriebszeiten (von etW'a 
60 Jahren) zugrunde zu legen. Da die in Frage kommenden Flachen 

1) A. a. O. S. 396 (Nachweisung von den Waldo und ()dlandserwerbungen 
im Reg.-Bez. Konigsberg usw.). 

2) Bericht der 37. Versammlung des PreuB. Forstvereins 1909, S. 36f. 
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der 4. und 5. Standortsklasse angehoren, kann die Gesamtholzmassen
erzeugung kaum hoher als zu 200 Festmeter angenommen werden. 
Wird ferner im Anhalt an die seitherigen Grubenholzpreise fiir den 
Wert der Endertrage (A) und den prolongierten Wert der Vorertrage 
(Da . 1,opu-a + .... ) 6 Mk. je fm eingestellt, so ist der erzeugte Wert 
nn Zeitpunkt der Endnutzung = 1200 Mk. zu veranschlagen. 

Kosten. 

Die zur Hervorbringung des genannten Ertrags erforderlichen 
Kosten bestehen aus dem Nachwert des Kulturaufwandes sowie den 
Zinsen des Bodens und des Verwaltungskapitals. Werden die Kultur
kosten mit 100 Mk., del' Bodenwert gleichfalls mit 100 Mk., die jahr
lichen Verwaltungskosten mit 3 Mk., das VerwaItungskapital mit 120 Mk. 
eingeschatzt, so ist der Nachwert aller Kosten im Jahre u bei Annahme 
eines 21/2%igen ZinsfuBes 

100. 1,02560 + (100 + 120) (1,02560 - 1) 
= 100 . 4,4 + 220 . 3,4 = 1188; 

Es besteht also unter den gemachten Bedingungen zwischen Er
trag und Produktionskosten annahernd Gleichgewicht. 

Zu dem gleichen Ergebnis gelangt man bei Nachweis des Boden
ertragswertes. Werden die genannten Ertrage in die Formel desselben 
eingesetzt, so ist 

1200 - 100 102560 

B = 102560 _'1 -120 , 
= (1200 - 440) . 0,3 - 120 = 228 - 120 = 108 Mk. 

Der Bodenertragswert steht daher mit dem oben angegebenen 
Ankaufswert des Bodens annahernd in Dbereinstimmung. 

Um die Aufforstungspolitik der Pl'euBischen Regierung gehOrig 
zu wiirdigen, bleibt zu beachten, daB zu dem privatokonomischen Er
folg der Aufforstung, der im Bodenertragswert seinen Ausdruck findet, 
gerade in den ostlichen Provinzen PreuBens noch volkswirtschaftliche 
Momente hinzutreten, die noch weniger als die Massen und Werte der 
End- und Vorertrage in bestimmten Zahlen nachweisbar sind. Sie liegen 
darin, daB durch die Aufforstung die Bindung eines zum Fluchtigwerden 
geneigten Bodens und eine Verbessel'ung del' klimatischen VerhaItnisse 
erzielt wird. Noch groBer sind die okonomischen Wirkungen, welche 
mit der Aufforstung verbunden sind. Hierher gehort die Gelegenheit 
zu menschlicher Arbeit, die durch die Werbung und Verarbeitung des 
Holzes gegeben wird. Wenn der Wald auch weniger Gelegenheit zur 
Arbeit gewahrt als landwirtschaftliche Kulturarten, so verhalt er sich 
doch zweifellos weit besser als eJdland, durch dessen Ausdehnung die 
Lander an Bevolkerung und Wohlstand notwendig zuruckgehen. 
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3. GebirgsbOden Westdeutschlands. 

Rheinland (Eifel) und Westfalen (Siegener Hauberge usw.). 

Wahrend im Osten der PreuBischen Monarchie das Odland durch 
Entwaldung und Ausraubung des armen, oft beweglichen Bodens ent
standen ist, liegt in den westlichen Provinzen, namentlich in den Re
gierungsbezirken Aachen, Trier, Koblenz, KOin und Arnsberg 
die wesentlichste Ursache seiner Entstehung in der Parzellierung des 
Waldeigentums 1). Die Teilung des Grundbesitzes ist nirgends weiter 
ausgebildet, als in den genannten Bezirken. Auch wo eine solche weit
gehende Teilung nicht stattfand, wie bei den rheinischen und westfiilischen 
Gemeindewaldungen, waren die Entwicklungsbedingungen ffir den Wald 
nicht giinstig. Die vorherrschende Betriebsart war auf groBen Flachen 
der Eichenschiilwald. Dieser kaun sich nur in gutem Zustande erhalten, 
wenn Boden und Bestand gep£legt werden. In den meisten Fallen ist 
eine P£lege aber nicht eingetreten. Die Bestiinde wurden fortgesetzt 
luckiger; der Boden verwilderte. So sind ausgedehnte Flachen ent
standen, welche fast nur noch mit Heide und Ginster bewachsen sind. 
Eine Verbesserung der vorliegenden Verhiiltnisse ist nur dadurch an
zubahnen, daB der Staat die betreffenden Flachen in seinen Besitz 
bringt. Bevor dies geschieht, ist zu untersuchen, ob sie mit Erfolg 
aufgeforstet werden konnen; eine andere Kulturart als Wald kommt 
nicht in Frage. Um die Rentabilitiit der Aufforstung zu beurteilen, 
sind einerseits die Nachwerte der aufzuwendenden Kosten, anderer
seits die zu erwartenden Ertrage einzuschiitzen und nach den RegeIn 
der forstlichen Statik einander abzuwagen. 

Produktionskosten. 

Sie bestehen im Aufwand ffir die Erwerbung der FIachen, fiir Auf
forstung und Verwaltung. Die Preise des meist mit Heide oder Ginster 
bewachsenen, zum Teil mit Resten friiheren Waldbestandes versehenen 
Bodens haben seither betragen: 1m Regierungsbezirk Trier (Ober
forsterei PrUm) 135-200 Mk.; im Regierungsbezirk Koln, Oberforsterei 
Siegburg 200-320 Mk" im Mittel 240 Mk.; im Regierungsbezirk Arns
berg, Oberforsterei Ewig 100-260 Mk. 1m Durchschnitt sind hiemach 
die Preise des Bodens zu 200 Mk' fur 1 ha anzunehmen. 

Die Aufforstungskosten sind je nach den vorliegenden Standorts
verhiiltnissen nach Holzart und Kultur verschieden. Als Holzart kommt 
im groBen (abgesehen von Kalkboden, wo· die Kiefer zu wahlen und spa
terer tJbergang in Laubholz in Aussicht zu nehmen ist) vorzugsweise 
die Fichte in Betracht. Fiir sie sind die vorherrschenden Standorts
verhaltnisse, Boden und Hohenlage, in den bezeichneten Wirtschafts-

1) Danckelmann, Riickblick auf Wald und Jagd des Jahres 1897 (Zeitschrift 
:fur Forst. und Jagdwesen, 1899). 
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gebieten, namentlich auf den dort haufigen Tonschiefer- und Grau
wackebOden, sehr giinstig. Art der Begriindung ist vorzugsweise Einzel
pflanzung in Verbanden von maBiger Pflanzweite. Unter manchen 
Verhaltnissen haben auch Saaten guten Erfolg gehabt. Die Kosten 
der Aufforstung betragen: Im Regierungsbezirk Trier (Oberforsterei 
PrUm) von 30-150 l\Ik. 1m Regierungsbezirk Koln, Oberforsterei 
Siegburg, 150 Mk. 1m Regierungsbezirk Arnsberg, Oberforsterei Ewig, 
120 Mk. 

Die Verwaltungskosten lassen sich, do, die Aufforstungsflachen 
anderen Betriebsflachen angegliedert werden, nicht zahlenmaBig nach
weisen. Nach anderweiten Erfahrungen und Unterstellungen konnell 
sie zu 5 Mk. pro ha - und das Verwaltungskostenkapital zu 200 Mk. 
veranschlagt werden. 

Bei Anwendung eines ZinsfuBes von 2,5% betragen unter diesen 
Voraussetzungen die Endwerte der Kosten nach der Formel des Be
standeskostenwertes 

c . l,op + (H + V) (l,op'" - 1) 
ffir u = 60 150. 4,4 + (200 + 200) 3,4 = 2020 Mk. 
ffir u = 80 150.7,2 + (200 + 200) 6,2 = 3560 MIt. 

Ertrage. 

Die meisten der in Frage kommenden Boden gehOren ihrer bleibeu
den Beschaffenheit nach der III., haufig aber auch der II. Standorts
klasse an. Wird die III. Bodenklasse unterstellt, so betragen die Massen 
des bleibenden Bestandes: 1m Alter von 60 Jahren 350, im Alter von 
80 Jahren 450 Festmeter. Wird der Wert des erntekostenfreien Fest
meters der Gesamtmasse ffir das Alter von 60 Jahren zu 7 Mk., fur das 
Alter von 80 Jahren zu 9 Mk. eingeschatzt, so ist 

ffiru= 60 ffiru= 80 
der Abtriebswert 2450 4050 Mk. 

Da aber die Werte der Ertrage voraussichtlich hoher sein werden, 
alB hier unterBtellt ist, da ferner Behr betrachtliche Vornutzungen zu er
warten Bind, welche die Kultur- und Verwaltungskosten zum Teil decken, 
BO gestattet das Anlagekapital voraussichtlich eine weit bessere Ver
zinsung oder es konnen, urn. die gleiche Verzinsung zu bewirken, hohere 
Kosten aufgewendet werden. Mit weit groBerer Bestimmtheit als ffir 
die geringen SandbOden des Ostens ergibt sich hiernach ffir das Odland 
der westdeutschen GebirgsbOden, daB seine Aufforstung rentabel ist. 
Zur Begriindung der MaBnahmen der PreuBischen Staatsforstverwaltung 
dienen auch die indirekten (physischen und okonomischen) Wirkungen 
der Aufforstung, die sich nicht in Zahlen ausdrucken lassen. Sie be
rechtigen zur Allllahme einer maBigen Verzinsung. Ein bleibender 
Gegensatz zwischen den nationalOkonomischen Aufgaben des Staates 
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fUr die Zukunft und del' Forderung Rentabilitat del' Wirtschaft liegt 
nicht vor. 

3. Vergleichung der land- und forstwirtschaftlichen 
Bodenrente. 

Vergleichungen der land- und forstwirtschaftlichen Bodenrein
ertrage in del' Fassung bestimmter Zahlen stoBen stets auf Schwierig
keiten. Solche ergeben sich schon dadurch, daB in groBen Wirtschafts
gebieten (Gemarkungen, Kreisen, Oberforstereien) gleiche Vergleichs
objekte von groBer Ausdehnung in der Regel gar nicht vorliegen. Meist 
nehmen die landwirtschaftlich benutzten Boden weit gunstigere Lagen 
ein als die Waldungen, so daB auch aus abweichenden Zahlen kein SchluB 
zugunsten der einen oder anderen Kulturart gezogen werden kann. 
Eine weitere Schwierigkeit der Vergleichung liegt in der Verbindung 
des dem Boden entstammenden Ertrags mit demjenigen, der aus Arbeit 
und Kapital hervorgegangen ist. In der Landwirtschaft besteht diese 
Verbindung bezuglich der ausgefuhrten Meliorationen und des stehen
den Kapitals (Gebaude, Maschinen); in del' Forstwirtschaft ist die Wir
kung des Bodens mit derjenigen des Vorrats eng verbunden. Eine 
Teilung des Ertrags nach den Elementen, die ihm zugrunde liegen, 
laBt sieh nur mit gewissen Unterstellungen bewirken, an die daher die 
Gultigkeit del' Resultate von Reinertragsberechnungen geknupft ist. 

Trotz der angegebenen Schwierigkeiten lassen sich aus den Er
gebnissen der Rechnung doch bestimmte Folgerungen uber das Ver
haItnis der Bodenrenten bei verschiedenen KuIturarten ableiten. Unter 
del' Voraussetzung, daB fUr die Leistung des mit dem Boden dauernd 
verbundenen, stetig und naehhaItig wirkenden Betriebskapitals (Melio
rationen, Vorratskapital) nur maBige ZinsfuBe (21/2 und 3% angewendet 
werden - und die Staatsforstverwaltungen, Gemeinden und GroB
grundbesitzer stehen ubereinstimmend auf diesem Standpunkt -, sind 
die beiden wiehtigsten Ergebnisse fUr jenes VerhaItnis naehstehende: 

Erstens zeigen die mitgeteilten und andere aufwirkliehen Unter
suchungen beruhenden Zahlen, daB unter den Verhaltnissen der Gegen
wart die Reinertrage des Bodens bei der Holzzucht denjenigen, 
die sich bei landwirtschaftlicher Benutzung ergeben, im 
allgemeinen nicht nachstehen. GewiB gibt es hier Ausnahmen. 
FUr Grundstucke, die durch ihre Lage zur Erzeugung von bestimmten 
Gewachsen in besonderem Grade geeignet sind (Weinberge, Garten, 
Handelsgewaehse), ergeben sieh durch den Anbau solcher Gewaehse 
hohere Reinertrage als bei irgend weIchen anderen Kulturarten. In 
noeh hoherem Grade gilt dies fur die Grundstueke, denen dureh ihre 
Lage in der Nahe bewohnter Orte ein Vorzug VOl' anderen zukommt. 
Namentlich haben in GroBstadten die Renten von Flachen, die zu Bau
platzen geeignet sind, eine auBerordentliche Hohe erreieht. Allein 
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Grulldstucke dieser Art haben fur die vorliegende Fr~ge wenig Be
deutung. 

Zu Vergleichungen land- und forstwirtschaftlicher Bodenrenten 
kommen hauptsachlich Acker und Wiesen von mittlerer und geringer 
Beschaffenheit in Betracht, namentlich solche, welche von den he
wohnten Orten weit entfernt sind. Sie erhaIten den MaBstah ihres 
Wertes hauptsaehIich durch die Brauchbarkeit zur Erzeugung von 
Lehensmitteln, Futtergewachsen und Holz. Fur Grundstucke dieser 
Art uhertrifft die landwirtschaftliche Grundrente diejenigen hei forst
licher Benutzung entweder gar nicht oder in viel geringerem Grade, 
als es lange Zeit der Fall gewesen ist und bei Vergleichungen noch immer 
haufig angenommen wird. Die unter 1. und 2. gefundenen Zahlen 
und die Ergebnisse anderer Untersuchungen, die auf Grund richtiger 
Grundlagen gemacht werden, lassen dies bestimmt erkennell. Ein 
Fichtenboden I. Klasse, der einen Wert von 2000 Mk. besitzt oder eine 
Rente von 87 Mk. gewahrt, ist nicht besser als der Boden einer Wiese, 
deren Rente zu 56 und 72 Mk. berechnet ist 1). Ebenso ist ein Sand
boden der norddeutschen Ebene, der als II. Klasse fur die Kiefer be
zeichnet wird und 25 Mk. Reinertrag gewahrt, seiner chemischen Be
schaffenheit nach nicht besser als ein Hafer- und Roggenboden mit 
10-20 Mk. Reinertrag 2). Allerdings mussen bei der Dbertragung 
der von regelmaBigen Bestanden abgeleitet{m VerhaItnisse auf die mehr 
oder weniger unregelmafiigen ganzer Reviere gewisse Abzuge gemacht 
werden. Allein dies ist auch in der Landwirtschaft der Fall. 

Die vorstehend ausgesprochene Ansicht uber das Verhiiltnis der 
Bodenrenten bei land- und forstwirtschaftlicher Benutzung befindet 
sich sowohl zur Geschichte del' Bodenkultur in Deutschland als auch 
zu den Ansiehten vieler namhafter Forstwirte, Landwirte und National
okonomen im Gegensatz. In der Geschichte der Bodenkultur hat 
sich stets das Bestreben kundgegeben, Boden, welche der landwirtschaft
lichen Benutzung fahig sind, der Landwirtschaft zuzufuhren. Die 
ersten Ansiedelungen und spateren Kulturfortschritte waren von diesem 
Bestreben getragen. Seine Berechtigung, die auf del' Unterstellung 
eines hoheren Bodenreinertrags hei landwirtschaftlicher Benutzung be
ruht, wurde so wenig bezweifeIt, daB ein zahlenmaBiger Nachweis des 
gegenseitigen Verhaltnisses nicht notig erschien. Die gleiche Ansicht 
ist auch in der forstlichen, landwirtschaftlichen und volkswirtschaft
lichen Literatur vielfach ausgesprochen. Unter den alteren Forst
wirten hat namentlich H. Cotta die Dberlegenheit der Landwirtschaft 
vor der Forstwirtschaft betont. Die Privaten hatten wegen der geringen 
Reinertrage wenig Interesse an der Forstwirtschaft; ihr Interesse fiihrc 
sie vielmehr zur Devastation des Waldes oder zu seiner Umwandlung 

1) Vgl. die Nachweisungen des Reinertrags S. 202 und 209. 
2) Vgl. die Berechnungen S. 200 u. 211. 
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in Ackerland. Del' Staat miisse deshalb die zur Befriedigung des natio
nalen Holzbedarfs notigen Walder in seinen Besitz nehmen. Hundes
hagen 1) hob in verschiedenen seiner Schriften hervor, daB das aus del' 
Forstwirtschaft flieBende Einkommen gegeniiber demjenigen, das die 
Landwirtscha£t gewahre, sehr zuriickstehe. Ein Bodenreinertrag sei 
in del' Forstwirtschaft nur durch starkeren Bezug an Nebennutzungen 
zu erzielen. Den gleichen Standpunkt vertritt in del' neueren Literatur 
Borggreve 2). Er bezeichnet deshalb die Umwandlung des Wald
bodens in Ackerland als Konsequenz einer Wirtschaft, die auf die Er
zielung eines moglichst hohen Bodenreinertrags gerichtet ist. - Von 
namhaften Vertretern del' Landwirtschaft hat J. Kiihn 3) die 
Dberlegenheit del' Landwirtscha£t iiber die Forstwirtschaft mit Ent
schiedenheit vertreten. - Unter den Nationalokonomen, die sich 
mit Vergleichungen land- und forstwirtschaftlicher Bodenrenten be
schaftigt haben, ist Helferich 4) zu nennen. Er bezeichnet es als die 
erste Folgerung einer Bodenwirtschaft, die nach den Grundsatzen del' 
Bodenreinertragslehre gefiihrt werde, daB viele Grundstiicke, die jetzt 
der Holzzucht dienten, als Acker und Wiesen benutzt werden wiirden. 

Zur Erklarung des ausgesprochenen Gegensatzes ist zunachst 
darauf hinzuweisen, daB die haufig auftretende Neigung del' Privat
besitzer zum Roden des 'Valdes weit weniger im sachlichen Verhalten 
des forstlichen Betriebs als in den personlichen Eigenschaften del' be
treffenden Wirtschaftsfiihrer und Grundeigentiimer ihre Ursache hat. 
Viele Grundbesitzer, insbesondere solche kleinerer Landgiiter, sind zur 
Fiihrung del' Forstwirtschaft nicht geeignet, weil sie kein geniigendes 
Vermogen besitzen, um die mit hohem Betriebskapital arbeitende Forst
wirtscha£t nach den Regeln del' Technik und Okonomie fiihren zu konnen. 
Haufig fehlt auch das zur Fiihrung del' Forstwirtschaft erforderliche 
nachhaltige Interesse am Waldzustand. In bezug auf den landwirtschaft
lichen Betrieb verhalt es sich umgekehrt. Die Neigung vieler Privaten 
zur Landwirtschaft erhaIt durch den Umstand eine Verstarkung, daB 
die menschlichen und tierischen Arbeitskrafte, welche die Landwirt
schaft notig hat, wegen Mangels an Gelegenheit zu anderweiter Be
tatigung hei del' Berechnung oder Begutachtung del' landwirtschaft
lichen Produktionskosten vielfach nicht voll in Rechnung gestellt werden. 

1) Forstliche Gewerbslehre, 3. Auf I. , S. 74 u. 311. 
2) Forstreinertragslehre, S. 27. 
3) Getreide- und Futterbau (Landw. Kalender von Mentzel und v. Len

gerl{e 1896). 
4) Zeitschrift fUr die ges. Staatswissenschaft 1871, S. 569: "So viel abel' liWt 

sich mit der groBten Bestimmtheit sagen, daB, wenn wirklich jeder sein Grund
eigentum ausschlieBlich nach dem Grundsatz bewirtschaften wiirde, das Maximum 
der Bodenrente daraus zu gewinnen, immerhin manches Grundstiick, welches 
jetzt Acker, Wiese oder Weide ist, zu Wald umgewandelt, sicher aber ein sehr viel 
groBel'es Areal des letzteren ausgestockt und der Boden del' landwirtschaftlichen 
Kultul' zugewendet werden miiBte." 



Vergleichung der land- und forstwirtschaftlichen Bodenrente. 223 

Auch kommt hinzu, daB die zum Lebensunterhalt erforderlichen Er
zeugnisse der Landwirtschaft oft nicht anders als durch eigene Erzeugung 
beschafft werden konnen. Diese erscheint daher als wirtschaftliche 
Notwendigkeit. Die wesentlichste Ursache aber, welche das Verhiiltnis 
land- und forstwirtschaftlicher Bodenreinertrage und durch dieses auch 
das Urteil der Grundeigentiimer und Wirtschaftsfiihrer verandert hat, 
liegt in der Entwicklung der neuern Volkswirtschaft. Die Anderungen, 
welche sie herbeigefiihrt hat, sind - abgesehen von der Zollpolitik -
der Forstwirtschaft in hoherem MaBe zugute gekommen als der Land
wirtschaft. Insbesondere gilt dies beziiglich der Transportkosten, 
welche wegen der Schwere der Walderzeugnisse fiir deren Preis im Walde 
von besonderer Bedeutung sind. Dies tritt in der Geschichte der Preise 
kIar hervor. Die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
sind im 19. Jahrhundert, bevor die Zollgesetzgebung in die natiirliche 
Entwicklung eingriff, nicht gestiegen, sondern gesunken. FUr Roggen 
werden sie im Durchschnitt der Jahre 1851-1860 zu 165 Mk., fiir 1871 
bis 1875 zu 179 Mk., fiir 1880-1885 zu 160 Mk. angegeben 1). Die 
Holzpreise sind dagegen infolge der Abnahme der Walder und der Zu
nahme des Nutzholzbedarfs erheblich gestiegen, wie aus der Statistik 
der Holzverwertung in den Staatsforsten PreuBens, Sachsens, Wiirttem
bergs und anderer Staaten klar hervorgeht 2). 

Ein weiterer Grund, der das Verhalten der land- und forstwirtschaft
lichen Bodenrenten in verschiedener Richtung beeinfiuBt, liegt in dem 
verschiedenen Anteil, der den beiden Produktionsfaktoren, Arbeit und 
Kapital, bei der Produktion zukommt. Die Steigerung der Arbeits
lOhne fallt bei der Landwirtschaft weit mehr in die Wagschale; sie hat, 
sofern nicht gegenteilige Wirkungen eintreten, ein Sinken der Boden
reinertrage zur notwendigen Folge. Fiir die Forstwirtschaft, die weniger 
Arbeit in Anspruch nimmt, ist diese negative Wirkung in geringerem 
MaBe vorhanden. Dagegen liegt in der Abnahme des landesiiblichen 
ZinsfuBes ein Moment, das die Bodenrente in der mit hoherem Kapital 
arbeitenden Forstwirtschaft in starkerem MaBe steigert, als es in der 
Landwirtschaft der Fall ist. 

Die zweite Folgerung, welche aus dem Verhaltnis der Bodenrenten 
zu entnehmen ist, geht dahin, daB die beim Sinken der Bodengftte er
folgende Abnahme der Bodenreinertrage in der Landwirtschaft in star
kerem MaBe erfolgt, als bei der Holzzucht. Der Unterschied in den 
Bodenrenten der forstlichen Standortsklassen ist zwar groB; aber er 
wird doch von den in der Landwirtschaft bestehenden Unterschieden 
iibertroffen. Mit mathematischer Scharfe hat bereits Joh. H. v. Thii
nen 3) das Verhalten der Bodenrente bei land- und forstwirtschaft-

1) Landwirtschaftl. Kalender von Mentzel und v. Lengerke 1896, S. 69. 
2) Vgl. die FuBnote tiber die Zunahme der Holzpreise in PreuBen, Sachsen 

und Wiirttemberg S. 140. 
3) Der isolierte Staat, 3. Teil, 3. Aufl., S. II7. 
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licher Benutzung beleuchtet. Er gelangte bei seinen hierhin gehenden 
Untersuchungen zu dem Ergebnis, daB die Bodenrente beim Waldbau 
sich zur Landrente beim Ackerbau verhalte auf 

Boden von 10, 9, 8, 7, 6 Korner Ertrag wie 160, 179, 211, 276, 485 
zu 100. 

Wenn nun diese Ergebnisse der Rechnung auch in ihrer zahlen
maBigen Bestimmtheit nicht aufrecht erhalten werden konnen, so bleibt 
doch der Grundgedanke, dem sie Ausdruck geben, richtig unrl fUr die 
Praxis sehr beachtenswert. Die starkere Abnahme der landwirtschaft
lichen Bodenrente hat zunachst in dem groBeren Bedarf der landwirt
schaftlichen Gewachse an Bodennahrstoffen ihre Ursache. Wenn armeren 
BOden keine geniigende Diingung zuteil wird, wie es auf den von den 
Gutshofen weit entfernt gelegenen Grundstiicken meist der Fall ist, 
so sinkt die Bodenrente und erreicht sehr bald. den Nullpunkt, wahrend 
durch das W achstum der geniigsamen Waldbaume 01111e menschIiches 
Zutun noch eine Ausnutzung des Bodens, und damit auch eine Boden
rente, zustande kommt. Sodann ist der Umstand von EinfluB, daB 
der groBte Teil der landwirtschaftlichen Betriebskosten (fUr Boden
bearbeitung, Diingung, Saatfrucht) zur Flache im Verhaltnis steM.. 
1m Verhaltnis zur Werterzeugung werden daher die geringen Stand
ortsklassen durch diese Kosten in weit starkerem Grade belastet, als 
die guten. Sofern die geringe Bonitat in der Entfernung vom Betriebs
sitz ihren Grund hat, sind die Kosten mancher Teile des Produktions
aufwands auf ihnen sogar groBer. Bei der Forstwirtschaft steM. ein 
Teil der Kosten zwar gleichfalls im Verhaltnis zur Flache. Der groBte 
Teil der zur Ermittelung der Bodenreinertrage vom Gesamtertrag zu 
machenden Abziige, n~mentlich der Zins des Vorratskapitals, steht 
dagegen in geradem Verhaltnis zum Wert des Ertrags. Es wird dadurch 
bei sinkendem Ertrag eine Abnahme der Bodenreinertrage bewirkt, (lie 
in geradem Verhaltnis zu jenem steht. 

Die wichtigste Folgerung, welche aus dem angedeuteten Verhaltnis 
zu ziehen ist, geht dahin, daB bei der Wahl der Kulturart fUr gegebene 
Flachen um so bestimmter das Urteil auf die Aufforstung gerichtet 
werden darf, je geringwertiger der Boden ist, mag die Geringwertigkeit 
nun durch den Mangel an chemischen Gehalt oder durch die Entlegen
heit vom Sitze des Betriebs verursacht sein. Die meisten deutschen 
Staatsforstwirtschaften haben von dieser Lehre praktische Anwendung 
gemacht. In der Aufforstung der Odlandereien Norddeutschlands durch 
die PreuBische Staatsforstverwaltung liegt das groBartigste Beispiel 
der praktischen Anwendung der von v. Thiinen begriindeten Auffor
stungstheorie vor. 

Ein Blick auf die neuere Literatur laBt allerdings erkennen, daB 
die hier ausgesprochene und von den Staatsforstverwaltungen betatigtc 
Richtung von namhaften Land- und Volkswirten bekampft ist. Als 
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del' einfluBreichste Yel'treter einer gegensatzlichen Anschauung muB 
J. Kuhn 1) genannt werden, del' auch fur arme und entlegene Grund
stucke die Dberlegenheit del' Landwirtschaft uber die Forstwirtschaft 
mit Entschiedenheit vertreten hat. Er kommt zu dem SchluB, daB 
cine landwirtschaftliche Benutzung selbst del' geringsten Acker, Weiden 
lInd Odlandereien, auch wenn sie nul' einen geringen Ertrag an Heide
streu und Schafweide liefel'll ,hOhere Reinertrage gewahre als del' 
Waldo Die Aufforstung des geringen Acker- und Heidelandes sei 
deshalb ffir den Privatgrundbesitzer in del' Regel ein wirtschaftlicher 
Fehler. 

,Die Erklarung ffir den vorliegenden Gegensatz del' Anschauungen 
liegt in del' Verschiedenheit del' Anspruche, die an die Hohe del' Yer~ 
zinsung des Betriebskapitals gestellt werden. Unter Bezugnahme auf 
Borggreve vertritt Kuhn die Ansicht, daB irgend namhafte in Wal
dungen gesteckte bare Kultur- uSW. Ausgaben meist wenig ode!' keine 
Aussicht haben, durch die mutmaIllichen ZukllUftsertrage auoh.nur 
einigermaBen befriedigend verzinst zu werden. Bei del' Menge.' \-on 
Gefahren, denen die Kulturen durch schadliche Tiere und Gewachse 
ausgesetzt sind, sollte der Landwirt bei seinen BerechnllUgen den Zins
fuB ffir das zu verwendende Meliorationskapital zu 7 odeI' 8% in Ansatz 
bringen. Die gleiche Forderung musse auch an die Forstwirtschaft 
gestellt werden. Alsdann entstehen aber Produktionskosten,die den 
Nettoholzwert, den ein armer Sand- und Heideboden zu geben vermag. 
um mehr als das Doppelte ubertreffen. Abel' auch wenn man nul' 5% 

Zinsen berechne, ergebe del' Nachweis der Kulturkosten Betrage, die 
die Einnahmen aus dem Holz nicht .voll zu decken vermogen. Als Foige 
der Aufforstung erscheine hiel'llach eine unzureichende Verzinsung der 
aufgewandten Kosten und ein ganzlicher Verzicht auf Bodenrente. 
"Bei solcher, Sachlage ist es fur die Privatbesftzer weit vorteilhafter, 
das fur die Aufforstung erforderliche Kapital zu sparen und in seiner 
Wirtschaft anderweitig erfolgreicher anZulegen, die Heideflachen in 
regelmliBigen Turnus abschnittsweise zur Streugewinnung zu nutzen, 
urn sie dadurch immer zugleich zu regenerieren und eine, wenn auch 
nur sehr maBige Rente von solchen Odlandereien zu erzielen." 

DaB in der Forstwirtschaft mit ihren langen Produktionszeiten 
ZinsfuBe von angegebener Hohe nicht angewandt werden diirfen, ist 
allgemein anerkannt und wurde bereits friiher begrundet. An diesel' 
Stelle soIl deshalb nicht weiter auf die ZinsfuBfrage eingegangen 
werden. 

1) Getreide- und Futterbau (Landw. Kalender von Mentzel und v. Len'gerke, 
1896, S. 67. 

Martin, ]·orstl. Statlk. 2. Aun. 15 
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II. Die Bestimmung der Kulturarten auf 
gutachtlichem Wege. 

Gegen die Festsetzung der Kulturarten auf Grund der Berechnung 
und Vergleichung der Reinertrage lassen mch weder bezuglich des Prin~ 
zips noch der Methode berechtigte Einwendungen erheben. 'frotzdem 
wird im groBen praktischen Betriebe von Berechnungen dieser Art 
verhaltnisma13ig nur selten Anwendung gemacht. Sie sind haufig nicht 
mit der notigen Bestimmtheit ausfiihrbar. Dies ist, im Gegensatz zu 
ausgesprochenen, regelma13ig bestandenen Wald- und AckerbOden, gerade 
auf Boden, ffir die verschiedene KuIturarten in Betracht kommen, der 
Fall. Die forstlichen Ertrage sind hier von denen der Ertragstafeln 
oft nicht unerheblich abweichend; die Verteilung der Ertrage auf Hau
barkeits- und Vornutzungen ist je nach der Betriebsfiihrung verschieden; 
die Holzpreise unterliegen mannigfachen Schwankungen. Ahnlich ist 
es auch in der Landwirtschaft. Die TagelOhne, die hier eine weit groBere 
Rolle spielen, sind dem Wechsel unterworfen, so daB die statistischen 
Ergebnisse, .die der Vergangenheit entnommen sind, in ihrer zahlen
maBigen Bestimmtheit ffir dieZukunft nicht ohne weiteres benutzt 
werden Mnnen. Auf die Preise der Iandwirtschaftlichen Erzeugnisse 
sind auBer dem wachsenden Bedarf der zunehmenden BevOlkerung auch 
die MaBnahmen der okonomischen Politik von EinfluB. Es kommt 
ferner hinzu, daB die Berechnung der Reinertrage in der unter I an
gegebenen Weise eine zeitraubende Arbeit ist. Bei der Ausscheidung 
der Grundstucke fur verschiedene KuIturarten, die gelegentlich des 
Zusammenlegens der Feldgemarkungen, der forstlichen Wegenetzlegung 
usw. auszufiihren ist, liegen die Verhaltnisse aber haufig 80, daB von 
den Vertretern der Bodenkultur schnell, wahrend des Begehens einer 
vorliegenden Strecke, ein Urtell abgegeben werden muB. Dies kann 
deshalb haufig nur in der Form eines Gutachtens erfolgen. Die Be
stimmungsgriinde ffir ein solches Gutachten sind einmal die chemisch
physikalischen Faktoren des Standorts, die im Boden und in der 
Lage zum Ausdruck kommen - sodann die okano mischen Ver
haltllisse, durch welche der Absatz und die Preise der landwirtBchaft
lichen und forstlichen Erzeugnisse bestimmt werden. 

1. Chemisch-pbysikalische Bestimmungsgrunde der 
Kulturart. 

a) Der EinfluB des Bodens auf die Wahl der Kulturart. 

1. Der chemische Gehalt des Bodens. Nach den Regeln 
des Stoffwechsels ist man von vornherein zu der Annahme berechtigt .. 
daB die Tauglichkeit eines Standorts zu einer Kulturart von dem Ver
brauch der betreffenden Kulturpflanzen an den wichtigsten Bodennahr
stoffen abhangig ist. Nun verhalten sich bekanntlich die Pflanzen, 
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deren Erzeugung den Hauptzweck des forst- und landwirtschaftIichen 
Betriebs bildet, in bezug auf die Menge der anorganischen Stoffe, die 
sie verbrauchen, sehr verschieden. Die Holzgewachse sind in dieser 
Beziehung sehr anspruchslos. Fiir den jahrIichen Durchschnittszuwachs 
wird der GehaIt an Mineralstoffen bei 120jahriger Umtriebszeit fol
gendermaBen angegeben 1): 
Holzart Ertragsklasse Kali Kalk Magnesia Phosphorsiiure Stickstoff 
Buche I 10,2 20,3 5,3 4,6 11,8 kg 

" ill 6,6 16,8 4,3 3,7 9,9 " 
Kiefer I 3,5 10,2 2,0 1,6 11,3 " 

" III 2,5 6,8 1,4 1,2 8,0 " 
Gegeniiber dem Verbrauch der landwirtschaftIichen ~wa.chse er

scheinen diese Betrage auBerordentIich niedrig. Nach den Ang;:tben 
von G. Heyer 2) enthalten die Ernteertrage der nachfolgenden KuItur
pflanzen folgende Mengen von Kali, KaIk usw. 

I Kali 

Roggen (bei 32 Ztr. Kornerertrag,je ha) 38,9 
Ruben (800 Ztr. je ha). 247,8 
K&rtoffeln (400 Ztr. je ha) . 105,1 
Wi4isenheu (80 Ztr. je ha) 67,9 

I'Kalk ~'IPh~~Phor-1 Stick
MagneSIa saure stoff 

14,0 17,1 43,9 kg 
73,9 35,2 12~O " 
14,7 23,1 

I 82,0 " 
61,9 

I 
13,3 I 53,2 " 

Geht man bei der Beurteilurig der Tauglichkeit del! Bodens fiir 
die verschiedenen KuIturarten von' sQlchen Zahlen aus, so Wird man 
v~>n vornherein zu der VermutUng gefiihtt, daB die landwirtschaftllchen 
Gewachse die reicheren Boden einnehmen und die WaId'¥lgen mehr 
und . mehr auf die schlechteren zurUckgedrangt' werden 'mu.'ssen. 1\fit 
dieser Folgerung stehen tatsachlich nicht nur die Ansichteti Vieler Ver
treter der Bodenkultur, sondern auch manche Erscheinungen des wirk
lichen Lebens in "Obereinstimmung. Die Geschichte der Bodenkultui' 
in Deutschland und in anderen Landern gibt Zeugnis von der Zuriick-" 
drangung des WaIdes, die bis zu einem gewissen Grade dem a:tIgemeinen 
Interesse der Kulturvolker entsprach. In der neueren Zeit liegen aber 
die VerhaItnisse wesentlich anders. Die Landwirtschaft ist; jetzt durch 
die Fortschritte der Technik und der Verkehrsmittel weit mehr {tls friiher 
in der' Lage, geringe BOden auf kiinstlichem Wege zu bessem und . in 
einen solchen Zustand zu bringen, daB bei entsprechenden kfunatischen 
Bedingungen die wichtigsten Kulturpflanzen mit gutem Erfolg an
gebaut werden konnen. Beispiele, die bekunden, daB solche Anderungen 
stattgefunden haben, bieten alIe Kulturlander in reichem MaBe. Ini 
Umkreis der GroBstiidte Norddeutschlands sieht man haufig, daB die 

1) Ramann, Forstl. Bodenkunde, 1. Aufl., S. 325 und 329. 
2) Lehrbuch der forstl. Bodenkunde usw., S. 483. 

15* 
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armsten SandbOden'durch intensive Diingung in Gartenland umgewandelt 
sind. In der Liineburger Heide kann man oft wahrnehmen, daB um die 
kleinen GehOfte, welche zerstreut dort auftreten, Garten, Acker, bis
weilen auch Wiesen auf Boden entstanden sind, der seiJier urspriing
lichen Beschaffenheit nach als bum geniigend fUr den Anbau der'IGefer 
angesehen wird. Wegen ihrer Armut an Nahrstoffen sind viele Sand-, 
bOden in den Ostlichen Provinzen PreuBens nach Ausnutzung ihres 
frUheren Humusgehaltes unangebautgeblieben; Der Anbau von Ge
treide oder Futterpflanzen wiirde mit Verlust verbunden sein. Dies 
ist aber kein bleibender Zustand der Bodenkultur. Wenn im Laufe 
der kommenden Jahrhunderte in den ostlichenProvinzen PreuBens eine 
starkere Zunahme der Bevolkerung eintritt, wenn infolgedessen an die 
Erzeugung von Getreide, und Futterstoffen vermehrte Anspriiche ge
stent werden, wenn andererseits mit der BevOlkerungszunahme auch 
vermehrte Gelegenheit, den Boden zu bessern, gegeben ist, so erscheint 
es nicht unwahrscheinlich, daB dieselben Flachen, welche jetzt auf
geforstet werden, zum Teil der Landwirtschaft wieder zufanen werden. 
Hieraus geht hervor, daB der chemische Gehalt des Bodens, so wichtig 
fiir jede einzelne Kulturart er auch ist, als Bestimmungsgrund von 
bleibender Giiltigkeit fiir die Abgrenzung von Land- und Forstwirtschaft 
nicht angesehEm werden kann. Andere Verhaltnisse fallen starker in 
die Wagschale. Zunachst erhalten die chemischen Eigenschaften eine 
Erganzung durch ' 

~. «lie physikalischen Eigenschaften. Ob die nach dem 
chemischen, Gehalt des Bodens mogliche Leistung zustande kommt. 
Mngt iiberall wesentlich von seinenphysikaIischen Eigenschaften I;l.b, 
llnter denen Tiefgriindigkeit, Lockerheit, sowie die Fahigkeit der Auf~ 
nahme und Zuriickhaltung des Wassers von besonderer Bedeutung 
sind. Auf diegroBe Bedeutung der physikalischen Eigenschaften als 
Grundlage der forst lichen Produktion wurde friiher (S.24) hingewiesen. 
Auch die Ertrage der Landwirtschaft werden durch die Machtigkeit 
ger Ackerkrume. durch Lockerheit und das Verhalten zu Wasser und 
Warme in hohem MaBe beeinfluBt. 

b) Der EinfluB der Lage auf die Kulturart. 

Zufolge der auf der Erdoberflache gegebenen StandortsverMltnisse 
haben aIle Kulturpflanzen ein ihren Eigenschaften entsprechendes Ver
~reitungsgebiet. das in erster Linie durch die Warme bestimmt und 
durch Linien eines Warmeminimums horizontal und vertikal begrenzt 
wird. Ein wichtiger Grundsatz fiir die Kultur geht aus der Tatsache 
hervor, daB sioh ane Pflanzen innerhalb ihrer natiirlichen Verbreitungs
gebiete am besten verhalten. Nach den nordlichen und oberen Grenzen 
nimmt die Vegetationsz~itab; die Wachstums- und Fortpflanzungs
organe konnell sich nicht geniigend entwickeln; atmospMrische Sohaden 
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und ihrc Folgen nehmen zu. Aber auch eine zu gl'QJ3eWi;irmesUinmtl 
ist dem Gedeihen der Kulturgewachse nicht forderlich. Wenn auch 
die Zeit der physiologischen Tatigkeit durch ein mildes Klima verlangert 
wird, so treten doch infolge einer zu hohen und anhaltenden Warme 
verschiedene Konkurrenten und Schaden auf, welche die nachhaltige 
Leistung der betreffenden Pflanzen vermindern. 

Vergleicht man nun Land- und Forstwirtschaft in bezug auf die 
Anspriiche, welche sie .an die Lage stellen, miteinander, so wird man 
in einem allgemeinen Sinne keine von heiden Kulturarten der atrdern 
voranstellen durfen. Es gibt Waldbaume, wie die· sudeuropaisch~n: 
Eichen, aIle tropischen Holzarten, die an die Warme weit hOhere An
spruche stellen, als die deutschen Agrikulturgewachse. Innerhalb der 
Lander der gemaBigten Zone, wo Getreide und Holz die wichtigsten 
Erzeugnisse der Bodenwirtschait bilden, gilt jedoch die Regel, daB beim 
landwirtschaftlichen Betrieb hOhere Anspriiche an den unmitteibaren 
GenuB von Licht und Warme gestellt werden. Insbesondere konnen 
die wichtigsten deutschen NadelhOlzer noch in Lagen angebaut werden; 
wo die Warme ffir die GetreidearteIi nicht mehr genugt. Sofem nicht 
a~dere Bestimmungsgriinde ausschlaggebend sind, wird deshalb die 
Trennung der land- und forstwirtschaftlichen Kulturgebiete oft so zu 
erfolgen haben, daB die warmeren tieferen Schichten der Hange der 
Landwirtschait, die hOheren ·der Forstwirtschaft zufallen. Ebenso 
kann es .sich empfehlen, daB Nordhange mit Wald bestockt w:erden, 
wahrend unter ubrigens gleichen Verhaltnissen die sudlichen Abdachungen 
der Landwirtschaft oder dem Wein- oder Gartenbau zugewiesen w,erden. 
Gleichheit der ubrigen Bedingungenbesteht nun aber, wenn es sicb 
um die Wahl der Kulturarten handelt, in der Regel nicht. Vielmehr 
liegen in den meisten Fallen noch andere Verhaltnisse vor, welche die 
Art der Kultur bestimmt vorschreiben. Dnter diesen Bestimmungs
grunden ist namentlich der Grad der Abdachung von EinfluB. Da 
der landwirtschaftlicbe Betrieb meist eine Bestellung mit dem Pfluge 
verlangt, somussen die Kulturflachen fur die Zuitiere zuganglich sein; 
aIle steilen Hange sind daher vonihr ausgeschlossen. Schroff abfalleIld~ 
Flachen mussen haufig als Schutzwald ausgeschieden werden. An den 
Hangen von mittleren Neigungsgraden ist der okonomische Charakter 
der Forstwirtscbaft ausschlaggebend; die Landwirtschaft kann in .der 
Regel nur maBig geneigte Hange und ebene Lagen in Betrieb nehm(3n 1). 

1) Beziiglich der technischen Ausfiihrung und der erforderlichen gesetzlichen 
MaBnahmen vgl. O. Kaiser, "Beitrii.ge zur Pfiege der Bodenwirtschaft", worin 
unter II. "Zur Abgrenzung der Kultura.rten" ausgefiihrt wird, daB nur dann die 
hilobate Stufe der Bodenkultur moglich iat, "wenn die nach Lage bzw. Standort 
verschiedenen Flitchen wirtschaftlich richtig abgegrenzt und den entsprechenden 
Kulturarten zugewiesen werden. Die auf vorsichtiger rationeller Kulturabgrenzung 
basierende Abgabe tauglichen Waldlandes da, wo es wirtschaftlich verwertbarist, 
an die Landwirtschaft und die Akquisition von Schutzwaldflitchen seitcns des Staates 
werden auch fiir die Zukunft sehr eingehend zu kultivierende Aufgaben bleiben. '.' 
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2. Okonomische Bestimmungsgrunde fur den Standort der 
Land- und Forstwirtschaft. 

1m Gebirge wird die Abtrennung der Kulturarten in den meisten 
Fallen durch die von der Natur gegebenen Verhaltnisse des Standorts 
(Hohenlage, Abdachung usw.) ziemlich fest vorgeschrieben, so da8 
weitere Untersuchungen uber ihr okonomisches Verhalten kaum er
forderlich. werden. In der Ebene ist dies nicht der Fall. Bei der gleich
artigen Beschaffenheit der Lage, oft auch des Bodens, treten hier die 
okonomischen Momente bei der Wahl der Kulturarten bestimmter in 
den Vordergrund der Erwagungen. So verschieden die gegebenen Ver
haltnisse in den einzelnen Landern oder Wirtschaftsgebieten nun a.uch 
liegen, so lassen sich doch die wichtigsten okonomischEm Bestimmungs
griinde fUr die Trennung der Kulturarten auf gleiche Faktoren, nam
Hch einerseits auf die Schwere und Haltbarkeit der Erzeugnis~. 
andererseitsauf die Menge der mit dem Betrieb verbundenen Arbeit 
zuruciduhren. Wenn auch alle Zweige der Bodenkultur von beiden 
Faktoren beeinflu8t werden, so ist doch das Verhaltnis, in dem sie wirk~ 
sam sind, nach der Art der Produktion und den vorliegenden Produktions~ 
bedingungen ein sehr verschiedenes; es muBplanmaBig geregelt werden. 

a) Die Schwere und Haltbarkeit der Erzeugnisse. 

1. Einflu8 in der Geschichte der Bodenkultur. In der 
Schwere der Rohstoffe und derSchwierigkeit ihrer BefOrderung lag 
lange Zeit hindurch einHinderungsgrund fur einen gleichmaBigen ratio
nellen Betrieb der Bodenkultur. Die Landwirtschaft konnte aUB 
diesem Grunde dem Handel nur in geringem MaBe erschlossen werden. 
Die Betriebsfiihrung war mannigfach gebunden. Die Unentbehrlich~ 
keitdes Getreides und der Futterstoffe fUr den Bedarf der eigenenWirt
schaft, die Abhangigkeit der Ernte yonder Witterung, die Dauer nnd 
Kostspieligkeit des Transportes ergaben manche Schwankungen und 
Unsicherheiten im Verhaltnis von Erzeugurig und Verbrauch, was 
einen planmaBigen Handel, der Ubersicht und Berechnung erfordert, 
nicht aufkommen la8t. Erst die Fortschritte auf dem Gebiete des Trans
portwesens im 19. Jahrhundert, insbesondere die Anwendung der Dampf
kraft auf Land- und WasserbefOrderung, haben auf die Absatzfahigkeit 
der Bodenprodukte einen umgestaltenden EinfluB ausgeubt. 

Noch groBer aIs in der Landwirtschaft trat der beschrankende 
EinfluB, der sich aus der Schwere ergibt, in der Forstwirtschaft 
hervor. Die Forstprodukte haben im Verhaltnis zu ihrem Wert eiu 
sehr groBes· Gewicht. Sie stellen deshalb dem Handel noch groBere 
Schwierigkeiten entgegen, als das Hauptprodukt des landwirtschaft
lichen Betriebs. Ein Zentner Getreide hat einen Wert von 7-8 Mk:, 
ein Zentner Stammholz (abgesehen yom besten Eichen-Schneideholz 
nnd wertvollen auslandischen Holzarten) einen Wert von 2-3 Mk. 
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Bei den geringen Sortimenten (Knuppelholz, Reisholz) sinkt der Wert 
der Gewicht8einheit noch weit unter die angegebenen MaBe herab. Zu 
der ;Schwere des Holzestrat noch die Entlegenheit des Standorts, den 
die . Walder einnehmen, und der mangelhafte Zustand der Waldwege 
hinzu; um zu bewirken~ daB das Absatzgebiet der Forstprodukte be· 
schrankt blieb. Nur solche Waldungen, welche in der Nahe der Wasser· 
straBen lagen, machten eine Ausnahme. Hier konnte der Transport 
mit geringen Kosten bewirkt werden. Daher gab der Lauf der groBen 
Strome fast uberall dem Holzhandel seine Richtung. 

Die hauptsachlichste Folge, welche die Schwere des Holzes fUr 
die Betriebsfiihrung mit mch brachte, war eine auBerordentlich ungleich. 
maBige Abnutzung des Waldes. In der Nahe der WasserstraBen fanden 
meist tJbernutzungen statt; und da nach der Nutzung eine Kultur 
vielfach nicht vorgenommen wurde, so muBte, als weitere Folge, die 
Vernichtung des Waldes mit Notwendigkeit eintreten. Aile Lander 
der Welt zeigen diese Entwicklung. In der Nahe der Seen und Fjorde 
des Nordens, an den KUs~n des Mit~lmeeres und an anderen Orten 
treten demBeobachterdie Spuren der Waldvernichtung, die durch die 
Leichtigkeit des Absatzes in der Nahe von WasserstraBen verursacht 
ist, in gleicher Weise entgegen. 

Die Schwere der Erzeugnisse konnte auf das Verhli,1tnis der Kultur· 
a,rten, wenn auf dasselbe auch noah andere Faktoren sich geltend machten, 
nicht ohne EinfluB bleiben. Sofern fUr die verschiedenen Kulturarten 
das gleiche Absatzgebiet in Betracht kommt, ist es offenbar fUr den 
wirtschaftlichen Erfolg von gUnstigem EinfluB, wenn Produkte, die im 
Verhiiltnis zu ihrem Wert ein hohes Gewicht besitzen, in der Nahe der 
Verbrauchsorte erzeugt werden, wahrend solche, die einen im Verhaltnis 
zum Gewicht hohen Werthaben, aus entfernten Gegenden bezogen 
werden konnen. Wie dieser Umstand auf die Abgrenzung der Kulttir
arlen bestimmend ist, so macht er sich auch innerhalb der einzelnen 
Kulturgebiete geltend. Neben dem Gtlwicht kommt ferner noch die 
HaUbarkeit der Erzeugnisse in Betracht. Gtlringe Haltbarkeit eines 
Rohstoffs verlangt seine Erzeugung in der Nahe der Verbrauchsorte; 
lange Dauer ermogUcht die Erzeugung in entlegenen Produktions· 
gebieten. 

2. Der Standort der Kulturarten im isolierten Staat 
J. H. v. Thunens. Der EinfluB, den die ortlichen Beziehungen zwischen 
den Erzeugungs· und Verbrauchsgebieten auf die Bodenkultur aus· 
uben, ist in der nationalokonomischen Literatur am grfindlichsten von 
J. Ii. v. Thilnen 1) bearbeitet worden. Seine Untersuchungen sind, 
wenn sie auch keine unmittelbare tJbertragung auf die realen Verhalt· 
nisse gestatten, doch gerade in der Gtlgenwart, in welcher die Beforde-

1) Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalokonomie, 
1. Teil. 
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rungsmittel eine gewaltige Bedeutung ffir den Handel, auch del' Roh" 
stoffe, erhalten haben, cineI' vielseitigen Anwendung fahig. Insbesondere 
ist die Theorie v. Th unens fUr die Wirtschaftspolitik von Bedeutung. 
Die wichtigen MaBnahmen, welche auf die Beforderung del' Forstprodukte 
llnd auf die Erleichterung del' Verbindung zwischen den Erzeugungs
llnd Verbrauchsgebieten gerichtet sind, werden durch sie' beeinfluBt. 
Diesel' EinfluB tritt im Verkehr verschiedener Lander und Landesteile 
S'O stark hervor, daB man aile Ursachc hat, auf die bahnbrechende Be· 
deutung, welchc v. Thunens isolierter Staat nach dieser Richtung 
hin gehabt hat, hinzuweisen. 

v. Thunen leitet seine Schrift mit folgenden Worten ein: "Man 
denke sich eine sehr groBe Stadt in del' Mitte einer frtlchtbaren Ebene 
gelegen, die von keinem schiffbaren FluB odeI' Kanal durchstromt wird. 
Die Ebene selbst bestehe aus einem durchaus gleichen Boden, del' ubetall 
del' Kultur fahig ist. In groBer Entfernung von der Stadt endige sich 
die Ebene in eine unkultivierte Wildnis, wodurch diese Stadt von del' 
ubrigen Welt ganzlich getrennt wird. - Die Ebene enthalte weiter keine 
Stadte, als die eine groBe Stadt und diese mnS also aile Produkte des 
KunstfleiBes' ffir das Land liefern, sowie die Stadt einzig von der sie 
umgebenden Landflache mit Lebensmitteln versorgt werden kann. 
Es entsteht nun die Frage: Wie wird sich unter diesen Verhaltnissen 
der Ackerbau gestalten und wie wird die groBere oder geringere Ent
fernnng von der Stadt auf den Landbau einwirken, wenn dieser ll1it 
der groBten Konsequenz betrieben wird 1" 

"Es ist im allgemeinen klar, daB in der Nahe der Stadt solche Pro
dukte gebaut werden, die im Verhaltnis zu ihrem Wert ein groBes Ge
:wicht haben oder. einen groBen Raum einnehmen und deren Transport
kosten nach der Stadt so bedeutend sind, daB sie aus entfernten Gegenden 
nicht mehr geliefert werden konnen, sowie auch solche Produkte, die 
demVerderben leicht unterworfen sind und frisch verbraucht werden 
mussen. Mit der groBeren Entfernung von der Stadt wird das Land 
immer mehr auf die Erzeugung derjenigen Produkte verwiesen, die 
im Verhaltnis zu ihrem Wert mindere Transportkosten verursachen:' 
Aus diesem Grunde werden sich um die Stadt ziemlich scharf geschiedenc 
konzentrische Kreise bilden, in welchen bestimmte Gewachse das Haupt
erzeugnis ausmachen. Der unmittelbar an die Stadt grenzende innerste 
Ring ist insbesondere dem Anbau von Gartengewachsen, del'. Er
-zeugung von Blumen, Handelsgewachsen, Gemuse, :Milch usw.gewidmet. 
Den zweiten Ring nimmt die Forstwirtschaft ein, weil deren Er
zeugnisse bei gleichem Wert schwerer sind, als das Hauptprodukt del' 
Landwirtschaft, also nicht so weit wie dies befordert werden konnen. 
An die Forstwirtschaft schlieBen sich die vorzugsweise der Getreide
produktion gewidmeten landwirtschaftlichen Betriebe an, und zwar 
in ciner durch ihre Intensitatsstufen gekenllzeichneten. Folge. Die 
del' Stadt naher gelegenen Gebiete werden mit cineI' groBcren ~Ienge 
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von Arbeit und Diinger versehen j die weiter von ihr abgelegenen werden 
extensiver bewirtschaftet. Jenseits der als Ackerland benutzten Flache 
cndlich liegt ein der Viehzucht gewidmeter Ring. Das Hauptprodukt 
ist bei diesem Betrieb wertvoller, beansprucht daher verhaItnisma.llig 
weniger Transportkosten und kann noch in gro.llerer Entfernung er
zeugt werden. Mit diesem Viehzuchtting bOrt die Kultur des isolierten 
Staates auf. Am Ende desselben ist der Bodenreinertrag = O. In 
noch gro.llerer Entfernung wiirde die Bodenrente negativ werden; die 
Benutzung des Bodens zur Guterzeugung mu.ll daher unterbleiben. 

Wird die iibrigens gleiche Ebene von einemschiffbaren FIu.ll odeI' 
Kanal durchstromt, welcher die Transportkosten nach der Stadt er
maBigt, so nehmen die verschiedenen Kulturgebiete die Form von langen 
Streifen an, die sich langs dem Flusse oder Kanal hinziehen. Denselben 
EinfluB, wie ein schiffbarer FIu.ll, iiben Eisenbahnen und gute Land~ 
straBen aus. Unter den Verhaltnissen der Gegenwart haben aIle 
Ringe eine weit gro.llere Ausdehnung erhalten. Die entgegengesetzte 
Wirkung, wie gute Verkehrsmittel, haben dagegen Terrainschwierig
keiten (Gebirge, Sftmpfe usw.) und Erschwerungen des Verkehrs durch 
zone und andere Verkehrsschranken. 

Ware die Schwere der Erzeugnisse der ausschlieBliche Bestim
mungsgrund fUr den Standort der Kulturarten und das Absatzgebiet 
fUr alIe Produkte ein einheitliches und fest gegebenes, so wiitden sich 
die Kulturgebiete auch in der Wirklichkeit bei Gleichheit der physi
kalischen VerhaItnisse nach der Ordnung, wie sie v. Thunen begriindet 
hat, abgegrenzt haben. Die Waldungen wftrden die nachste Umgebung 
der Gro.llstadte und Industriebezirke einnehmen. Tatsachlich ist dies 
llicht der Fall. Vergleicht man die gegenseitige !.age der verschiedenen 
Kulturarten in der Wirklichkeit mit denjenigen im Thunenschen 
Staate, so ergeben sieh iiberall auffallende Abweiehungen. Mit dem 
erBten Ring des isolierten Staates stimmt die Gestaltung del' Bod~n
wirtschaft in allen Liindern iiberein. In del' unmittelbaren Nahe von 
GroBBtadten und anderen bewohnten Orten liegen iiberall FIachen, 
welche, wie del' innerste Ring v. Thunens, der Erzeugung von Garten
gewachsen, Gemuse, Milch, Futterstoffen und anderen Erzeugnissen, 
die schnell verbraucht werden und keinen weiten Transport vertragen, 
gewidmet sind. Entfernt man sich aber weiter von den Stadten odeI' 
Dorfern, so gelangt man nicht, wie im isolierten Staate, auf Wald, sondern 
auf Ackerland, das in der Nahe der Gutshofe in der Regel intensiver, 
in den entlegenen Teilen extensiver bewirtsehaftet wird. Erst jenseits 
der Feldfluren liegen die gro.lleren Waldgebiete. 

Das hier angegebene Verhaltnis in der Abgrenzung der Kultur-
. arten tritt in allen Gegenden und Liindern so deutlieh hervor, da.ll es 
als ein gesetzma.lliges, dureh die Natur und Geschiehte begriindetes, 
angesehen werden mu.ll. Da aber andererseits zweifellos aueh der Grund
gedanke Y. Thiinens, da.ll in der Sehwere des Holzes ein Moment liegt, 
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das den WaJd den Verbrauchsorten a~nahern soIl, richtig ist, so muB 
eine Erklarung dieses Gegensatzes gegeben .werden. Sie liegt in dem 
Umstande, daB auf den Standort des WaIdes auBer der Schwere des 
H,olzes noch andere Bestimmungsgi'iinde, und zwar in der eIltgegen
gesetzten Richtung einwirken und daB diese letzteren in starkerem 
M.a.Be aJs die Rohe der Transportkosten wirksam sind. Auf die chemisch
physikalischell Unterschiede des Standorts wurde unter 1 hingewiesen. 
Sie machen sich bei der Abgrenzung von. Wiesen, Ackern und WaJd 
iiberall geltend. Ferner sind die geschichtlich ge",ordenen Verhaltnisse 
von EinfluB. Sie sind haufig einer rationellen Gestaltung und Abgren
zung der Kulturarten nicht entsprechend gewesen. Die Griindung von 
Stadten und Dorfern in engen M.a.uern und auf Anhohen ist haufig nicht 
mit Riicksicht auf die okonomischen Grundla.gen einer rationellen Boden
kultur, sondern mit Riicksicht auf die Sicherheit gegen Feinde erfolgt. 
Dann kommt in Betracht, daB in der Wirklichkeit fiir Holz, Getreide, 
Vieh und andere Rohstoffe eine groBere Zahl von Verbrauchsgebieten 
besteht und daB diese Gebiete nicht fest, wie im isolierten Staat 
v. Thiinens, sondern dehnbar sind. Hierduroh ergeben sich eine Menge 
unregelmaBig ineinander verschlungener Verbindungslinien zwischen den 
Produktions- und Konsumtionsgebieten. Die aJIgemeinste Ursache fUr 
die Abweichung dergegenseitigen· Lage der Kulturarten von der Theorie 
v. Thiinens liegt jedoch in der versohiedenen Menge von 

b) Arbeit, 

welchemit der Betriebsfiihrung verbunden ist. Sie muB trotz der groBen 
Bedeutung, die sie in sozialer Beziehung besitzt, bei der Wiirdignng 
der Kulturarten als ein negatives Moment in Betracht gezogen werden. 
MaBgebend ist hiernach allen Riohtungen der Standpunkt des Wald
eigentiiiners, der den hochsten Reinertrag des Bodens anstrebtj. Es 
ist ohne weiteres klar, daB eine weite Entfernung der Kulturstii.tten 
vom Betriebsbesitz um so ungiinstiger wirkt, je mehr Arbeit mit dem 
Betriebe verbunden ist. Mit der Ausfiihrung d~r Arbeit sind . Gfi,nge 
derArbeiter von den WirtsohaftshOfen nach den Betriebsflaohen ver
bunden" die, ohne daB etwas produziert wird, Kosten verursaohen. 
Ebenso ist es mit den Leistungen. der Arbeitstiere. M.a.nche Arbeiten, 
wie insbesondere die auf Abfuhr der Erzeugnisse geriohteten, stehen 
mit der Entfemung fast in geradem Verbaltnis. Auch die Diingung 
wird durch eine weite Entfernung kostspieliger und schwieriger. 

Dieeinzelnen Zweige der Bodenkultur verhalten sioh .hinsichtlich 
des MaBes von Arbeit, welches sie bediirfen,sehr verschieden. Am 
meisten Arbeit beanspruchen Garten und Weinberge. An sie schlieBt 
sieh hinsiehtlieh der Anspriiehe an menschliehe und tierische Arbeit 
die Ackerwirtsehaftan, welehe in erster Linie der Getreideerzeugung 
gewidmet ist. Sie macht volle Bestellung mit dem Pfluge, regelmaBige 
Diingung, sowie eine dureh die chemischen Anspriiehe der Gewachse 
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bedingte Fruchtfolge erforderlich. In okonomischer Beziehung ist die 
WirtschaftsfUhrung je nach der Menge von Arbeit, die auf die Bestellung 
verwendet wird, verschieden. Eine wesentliche Ursache ffir die Arbeits
menge liegt unter ubrigens gleichen Umstii.nden stets in der Entfemung 
von den GehOften. In der Nahe derselben kann von gleichen Arbeits
kraften mehr geleistet werden; meist wird den naheren Teilen deshalb 
vermehrte Arbeit zugefiihrt. Ebenso verhaIt es sich mit der Dunger
zufuhr. Die naheren Grundstucke werden in stii.rkerem Ma,Bemit Diinger 
versehen. Dagegen nimmt die Landwirtschaft einen .um so extensiveren 
Charakter an, je weiter die Grundstucke von den WirtschaftshOfen 
entfemt sind. 

Weniger arbeitsintensiv als der Betrieb des Ackerlandes ist die 
BewirtBChaftung von Wiesen und Weiden. Der Boden wird hier 
nicht umgebrochen und die Diingung ist einfacher. Eine groBere Ent
fernung ist deshalb, wenn die nahe Lage auch hier besondere Vorziige 
hat, doch mit geringeren Nachteilen fur die Wirtschaft verbunden. 
Am wenigsten Arbeit unter allen Zweigen der Bodenkultur beansprucht 
aber ~e Forstwirtschaft. Die Kulturen erfolgen nur auf kleinen 
Teilen der Fiache; die Diingung unterbleibt ganz. Ein lebendes In
ventar ist nicht erforderlich, die Emte ist weit einfacher, die Abfuhr 
~rfolgt durch die Kaufer. Hiemach liegt in dem Faktor Arbeit ein 
Grund, der dahin wirkt, daB der Standort desW aldes auf die von den 
Wohnorten und Betriebsstatten am weitesten entfemten Flachen zUrUck
gedrangt wird. 

Soweit die beiden okonomischen Bestimmungsgriinde, Schwere 
und Arbeitsaufwand, eine entgegengesetzte Wirkung auf die Wirtsohafts
fiihrung ausuben, ergibt der tatsitchliche Zustand der Waldungen, 
daB der in der Arbeit liegende Faktor der einfluBreichere ist. Daher 
nimmt der Wald vielfach nicht den der Theorie v. Thilnens entsprechen
den Standort ein, sondern einen derselben entgegengesetzten. Immer
hin wird man aber aus dem Grundgedanken Thilnens einen wiohtigen 
Grund entnehmen, um der Waldvernichtung in del' Nahe del' 
Stadte und in kultivierten Landern entgegenzutreten -
ganz abgesehen von den asthetisohen Wirkungen, die in del' Nahe 
del' GroBstii.dte vielfach an erster Stelle stehen. 

a) Mittel zur Regelung der Beziehungen zwischen den 
Erzeugungs- und Verbrauchsgebieten. 

Die Mittel, welche zur Forderung der Beziehungen zwischen den 
Erzeugungs- und Verbrauohsgebieten und damit auah zur Erhohung 
der Reinertrage ergriffen werden konnen, sind entweder technischer 
oder politisoher Natur. Sie erstrecken sich einerseits auf die Herstellung 
und Benutzung der Beforderungsmittel, andererseits auf die wirtschaft
lichen Beziehungen zu andem Landem, durch welche der von selbst 
sich bildende Verkehr gehemmt oder befordert werden kann. 



236 Wahl zwischen landwirtschaftl. u. forstwirtschaftl. ~nutzung des Bodens.-

1. Be/Orderungsmittel. 

Die meisten Fortschritte auf wirtschaftlichem GBbiete sind mit 
del' Dbel'windung von Transportschwierigkeiten eingeleitet worden. 
Verkehtserleichterungen haben stets einen zweifachen EinfluB auf 
die Resultate der Bodenwirtschaft; sie bewirken eine direkte ErhOhung 
der Werte der Guter am Erzeugungsorte; sodann eine Belebung des 
Verkehrs, die stets weitgehende Folgen ffir die Volkswirtsehaft mit sieh 
bringt. Wegen dieses zweifachen Einflusses ist es meist nieht moglieh~ 
den Erfolg der Beforderungsmittel in der Fonn bestimmter Zahlen 
naehzuweisen. 1m allgemeinen darf man aber annehmen, daB diese 
Erfolge urn so bestimmter hervortreten, je schwerer die betreffenden 
Erzeugnisse sind und je weitere Streeken uberwunden werden mUSSell. 
Verkehrserleiehterungen kommen in der Regel den Erzeugern und 
Verbrauehern zugute; ob den einen oder den anderen in hoherem MaBe, 
laBt sieh allgemein nieht nachweisen. 

Urn den EinfluB der Beforderungsmittel auf die Wirtschaft und 
die darauf beziigliehen praktisehen Folgen riehtig zu beurteilen, empfiehlt 
os sieh, sie in zwei Gruppen zu teilen. Man hat solehe Beforderungsmittel 
zu unterseheiden, welehe lediglieh fUr ein gegebenes Wirtsehaftsobjekt 
(Landgut, Oberforsterei) Bedeutung haben, und solehe, welehe dern 
allgemeinen Verkehr dienen sollen. Die Herstellung und Unterhaltung
der Wirtsehaftswege ist Aufgabe del' Grundbesitzer, die sie naeh dem 
allgemeinen GBsiehtspunkt del' Rentabilitat, in der Regel auf gutaeht
liehem Wege, zu bewirken haben. Die GBstaltung der allgemeinen 
Verkehrsmittel, welehe unabhangig von einzelnen Wirtschaften im 
Interesse der Gesamtheit zu erfolgen hat, ist Aufgabe des Staatesoder 
anderer groBerer Verbande. Nul' auf Beforderungsmittel dieser letzteren 
Art wird hier Bezug genommen. Sie zerfallen, abgesehen von Land
straBen, die ffir die Bedeutung der Rohstoffe auf weite Strecken wenig 
Bedeutung haben, in Eisen bahnen und WasserstraBen. 

1. Eisenbahnen. 

Die Eisenbahnen haben ffir die Entwicklung del' wirtschaftliehen 
Verhii1tnisse im 19. Jahrhundert auBerordentliche Bedeutung gehabt; 
sie bezeiehnen naeh dieser Riehtung den groBten Fortschritt, der uber
haupt im Wirtschaftsleben jemals eingetreten ist. Die. Hindernissc. 
welche dem Verkehr mit Rohstoffen so lange Zeit entgegenstanden, 
sind dureh die Eiscnbahnen siegreieh iiberwunden worden. Das Holz 
wird jetzt mit gleiehen Kosten und in gleicher Zeit urn mehr als des 
Zehnfache weiterbefordert, als es auf Landwegen geschehen konnte. 

Trotz der groBen Fortschritte, die auf dem GBbiete des Verkehrs
wesens bereits erfolgt sind, konnen die jetzigen Verbaltnisse doeh nieht 
ala abgeschlossen angesehen werden. Vielmehr liegt eine weitere Aus-
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bildung derselben in hohem MaBe im Interesse del' nationalen Wirtschaft. 
Ein weiterer Fortschritt kann zunachst dadurch erfolgen, daB die Eisen
bahnlinien noch weiter vervollsmndigt werden. Fur die Land- und 
Forstwirtschaft kommen neben den groBen durchgehenden Linien 
insbesondere auch die Kleinbahnen in Betracht. Sie beruhren die ent
legenen Waldungen verhaltnismaBig mehr als Hauptbahnen und geben 
die Moglichkeit, daB die Waldungen mit den groBen Eisenbahnnet.zen 
in Verbindung gebracht werden. Das wichtigste Mittel abel', um die 
Bodenkultur in ihrer okonomischen Entwicklung zu fOrdern, betrifft 
die Art und Weise, wie die Tarife fiir die Benutzung del' Bahnlinien fest
gesetzt werden. 

Die Festsetzung del' Tarife erfolgt durch die Eisenbahnver
waltung. Das Interesse derjenigen, die die Bahn benutzen, geht dahin, 
daB die Gebuhren moglichst niedrig festgesetzt werden. Niedrige Tarife 
haben erfahrungsgemaB eine groBe Steigerung des Verkehrs zur Folge. 
Indessen verlangt die Rucksicht auf die Rentabilitat, daB hier gewisse 
Grenzen eingehalten werden, bei deren Festsetzung nach Moglichkeit 
die beiderseitigen Interessen berucksichtigt werden sollen. Eine Fort
setzung del' auf die Erleichterung des Verkehrs gerichteten Fracht
ermaBigung kann nun in zweifacher Richtung erfolgen: Die Beforderungs
kosten konnen entweder unabhangig von del' Lange del' befahrenen 
Strecke gleichmaBig vermindert werden, oder sie nehmen mit wachsen
del' Entfernung fiir die Streckeneinheit abo In letzterem FaIle erhalt 
man einen Staffeltarif. Eine allgemeine, fiir aIle Entfernungen anzu
wende~de FrachtermaBigung in einem Grade, wie sie erforderlich ware, 
urn schwere Guter aus dem Osten des Deutschen Reichs nach dem Westen 
zu befordern, ist nach Lage del' Verhaltnisse in absehbarer Zeit nicht 
moglich. Die Eisenbahnverwaltungen sind auBerstande, sie durch
zufiihren. Del' wichtigste Giiterverkehr ist auch in del' modernen Wirt
schaft noch immer derjenige zwischen nahegelegenen Wirtschafts
gebieten. Fiir kurze Strecken sind aber die bestehenden Tarife niedrig 
genug; eS besteht keine Ursache, sie weiter zu vermindern. Wiirden 
die Frachtsatze fiir aIle Entfernungen gleichmaBig betrachtlich el'
niedrigt, so wiirden die Einnahmen der Bahn so herabgedriickt werden, 
daB das erforderliche finanzielle Gleichgewicht gestort wiirde. Das 
beste Mittel, urn fiir entlegene Wirtschaftsgebiete die Verbindung mit 
dem Absatzgebiet unbeschadet der Einnahme der Verwaltung zu er
moglichen, besteht in der Anwendung des Prinzips del' Staffeltarife 1), 
das darin besteht, daB die Frachtsatze mit wachsender Entfernung ffir die 
Einheit der befahrenen Strecke abnehmen. Damit jedoch die Benutzung 
einer langeren Strecke nie billiger wird als eine kiirzere, kommt die 
ErmaBigung nul' ffir die Zusatzstrecke zur Anwendung. 

1) Ulrich, Staffeltarife und WasserstraBe 1894; Danckelmann, Zeitschrift 
fiirForst· und Jagdwesen, 1897, S.729; Jentsch, Das.1904, S.627; Mammen, 
Das. 1904, Die Tarifierung des Holzes auf den PreuB. Staatsbahnen. 
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2. WasserstraBen. 

Die Benutzung von WasserstraBen war seit alter Zeit das wichtigst{} 
Mittel, um schwere Rohstoffe auf weite Strecken zu befOrdern. Vor 
dem Bau von Eisenbahnen konnte fiir weite Strecke eine andere Art 
der Bringung als die zu Wasser kaum in Frage kommen. Der Handel 
folgte den naturlichen WasserstraBen. AIle deutschen Strome, ins
besondere Rhein, Elbe, Oder und Weichsel, gaben ihm seine Richtung. 

Um den EinfluB . der WasserstraBen auf die okonomischen Re
sultate der Bodenwirtschaft zu beurteilen, mussen sie in natiirliche 
und klinstliche unterschieden werden. 

Die Benutzung der naturlichen WasserstraBen hat vor allen 
anderen BefOrderungsarten den Vorzug groBter Billigkeit. Die Ge
bUhrensatze sind je nach der Beschaffenheit und GroBe der Schiffe. 
dem Wasserstande und anderen Verhaltnissen Schwankungen unter
worfen AIs Mittelsatze werden angegeben 1): 0,4 Pfg. p. fm und km 
fiir FluBschiffahrt im treibenden Strome, 0,32 Pfg. fiir Dampfschiff
fahrt auf dem Meere, 0,22 Pfg. fiir Segelschiffahrt auf dem Meere. Hier
nach wiirden beim Vorhandensein natiirlicher WasserstraBen die Erzeug
nisse der Bodenkultur etwa 4-6 mal so weit befordert werden konnen, als 
auf Eisenbahnen. Es ist allgemein bekannt, daB der Holzhandel uberall 
dienatiirlichen WasserstraBen besonders eifrig aufsucht und benutzt. 

Trotz seiner natiirlichen Vorzuge haften jedoch dem Verkehr auf 
WasserstraBen Mangel . an, die ibn gegen die Beforderung zu Lande 
zurucktreten lassen. Zunachst ist der Umstand hervorzuheben; daB 
bei der Benutzung der Flusse oft groBe Umwege gemacht werden, so 
daB die Tarife fur die Streckeneinheit keinen richtigen MaBstab fiir das 
Verhaltnis der Kosten zwischen der Beforderung auf Land- und Wasser
wegen abgeben. Holz, das aus Brandenburg oderSachsen nach West
falen geht, hat zu Wasser mehr als die doppelte Strecke der Eisenbahn 
zuruckzulegen. Ferner steht derTransport auf denFlussen demjenigen 
auf den Eisenbahnen nach in bezug auf Schrielligkeit und Reg~lmaBig
keit. FUr alle Arten der Beforderung, bei denen auf diese Verhaltnisse 
Wert gelegt wird, ist der Wassertransport ungeeignet. Dieser leidet 
ferner mehr von der Ungunst der Witterung und des Klimas. Bei Hoch
wasser und Eisgang ist der Verkehr unterbrochen. AIle diese Ver~ 
haltnisse tragen dazu bei, daB im allgemeinen der Verkehr auf Flussen 
im Verhaltnis zum Eisenbahnverkehr abniinmt. 

Unter den kunstlichen WasserstraBen kommen vorzugsweise 
die Kanale in Betracht. Hinsichtlich ihres okonomischen Verhaltens 
ist zu bemerken, daB der Hauptvorzug der natiirlichen Wasserstra.Ben, 
der der groBeren Billigkeit, den Kanalen nicht zukommt. Dies ist 
wenigstens da nicht der Fall, wo fiir die Benutzung der Kanale Gebuhren 

1) Danckelmann, Die deutschen Nutzholzz511e, eine Waldschutzschrift 
1883, S. 105. 
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erhoben werden; di~ das Anlagekapital in ahnlicher Weiseverzinsen, 
wie es bei den Eisenbahnen verlangt wird 1). Die Kosten der Beforde
rung auf Kanalen werden unter mittleren Verhaltnissen zu 3,5 Pfg. 
p. tkm oder 2,2 Pfg. p. fm und km angegeben B). Von seiten der Grund
besitzer wird ferner gegen die Anlage von Kanalen geltend gemacht, 
daJ3sie .AD.derungen des Wasserstandes zur Folge haben, wodurch ffir 
trockene Lagen eine Verminderung der Fruchtbarkeit verbunden ist. 
Endlich ist hervorzuheben, daJ3 der AnschluJ3 der Landguter und nament
lich der Walder an Kanale nicht immer leicht ist. 1m Walde sind jetzt 
Wegenetze und Waldeisenbahnen die wichtigste Art der Bringung des 
Holzes. Sie erhalten ihren Endpunkt an den Haltestellen der die Waldung 
berfthrenden oder in der Nahe befindlichen Eisenbahnen. Die Herstellung 
des Anschlusses an Kanale bietet unter Umstanden mehr Schwierigkeiten. 

In Beriicksichtigung der groJ3en Vorzuge, welche der Eisenbahn 
eigentumlich sind, wird voraussichtlich die Herstellung neuer Kanale 
in Zukunft nur in bescheidenem MaJ3e zur Durchfiihrung gelangen. 
Kanalehaben die Hauptaufgabe, die Wirtschaftsgebiete mit den groJ3en 
Stromen, welche in ihrer Nahe sind, in direkte Verbindung zu bringen, 
damit die billige Fracht der natiirlichen WasserstraJ3en moglichst weit
gehend zUr Anwendung kommen kann. Mit dieser Beschrankung haben 
Kanale fiir die schwerfalligen dauerhaften Produkte groJ3e Bedeutung. 
In besonderem Grade gilt dies ffir das Hauptprodukt der Forstwirtschaft. 
Der Umstand, daJ3 Kanale auch dero auswartigen Holze zugute kommen, 
dad gegen we Anlage nichtgeltend gemacht werden. AIle Beziehungen 
zum Ausland mussen im Wege der Zollpolitik geregelt werden. 

Die Verbesserungen der Beforderungsanlagen und die Bestimmungen 
uber ihre Benutzung haben fiir jede Art der Bodenkultur groBe Be.
deutung. In welchem MaJ3e sie auf den Reinertrag des Bodens bei 
verschiedener Benutzung einwirken und dadurch auch ffir die Wahl 
der Kulturart bestimmend sind, lliBt sich infolge des vielfachen Ineinander
greifens der wirtschaftlichen Faktoren in bestimmten Slitzen von all
gemeiner Geltung nicht darlegen; es ergeben sich in dieser Beziehung 
nach den zeitlichen und ortlichen Verhliltnissen der Wirtschaft groBe 
Abweichungen. Immerhin lassen sich aber aus der Statistik der Preise 
der wichtigsten Erzeugnisse SchIusse ziehen, die geeignet sind, auf 
die Richtung der Grundbesitzer bei der Bestimmung der Kulturart 
EinfluJ3 auszuuben. 

Aus den friiher mitgeteilten ZahIen 8) ist zunachst zu entnehmen, 
daJ3 die Ertrage des Waldes in ihren Tauschwerten in weit starkerem 
MaJ3e gestiegen sind, als die der landwirtschaftlichen Erzeugnisse. So
dann erkennt man aus der vorliegenden Statistik'), daJ3 die Holzpreise 

1) Ulrich, (Staffeltarife und WasserstraBen, Berlin 1894). 
t) Danckelmann, a. a. 0., S. 105. 
3) VgI. die Preisangaben S. 140. 
, )v. Hagen-Donner, Forstl. VerhiHtnisse PreuBens, Tab. 90. 
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in den ostlichen Bezirken in weit hOherem Grade gestiegen sind als in 
-den westlichen. In Konigsberg und Marienw~rder haben sie seit der 
Mitte des vorigen Jahrhunderts im. Verhaltnis von I zu 4 -in Pots· 
-dam, Magdeburg und Arnsberg nur im Verhaltnis vQn I zu 2,
zugenommen. In der Verbesserung der Transportmittel und der Rage
lung der Tarife ffir ihre Benutzung liegt hiernach ein wichtiges Mittel, 
um ungiinstig gelegene, von Industriegebieten und GroBstadtcn weit 
'entfernte LandesteiIe, wie es die ostlichen Provinzen sind, in ihrer wirt~ 
1!chaftlichen Entwicklung zu heben und die wirtschaftlichen Beziehungen 
,zwischen verschiedenen LandesteiIen und verschiedenen Betrieben, ins
besOndere zwischen Landwirtschaft und Industrie, zu fordern. Dies 
liegt nicht nur im Interesse der einzelnen Gebiete, sondern auch in dem 
der gesamten Volkswirtschaft. Bez'iiglich der Kultur~ aber darf 
man die vorstehende Preisstatistik als ein beachtenswertes Hilfsmittel 
benutzen, urn der ZuIiickdrangung des Waldes, die gerade in den ebenen, 
bearbeitungsfahigen Teilen Norddeutschlands in groBem Umfang erfolgt 
ist, entgegenzutreten. Solange sich die Preise eines Festmeters Holz 
und eines Zentners Roggen wie 2 zu 8 verhielte, konnte gegen die ,Um. 
wandlung des Waldes vom privatokonomischen Standpunkt nichts 
-eingewendet werden. Seitdem jedoch der Preis des Durchschnitts. 
festmeters Rolz dem des Zentners Roggen gleich kommt oder diasen 
iibertrifft, verhalt es sichanders. Grundeigentftmer, welche iiberhaupt 
Zur Fiihrung der Forstwirtschaft geeignet sind, haOOn im Hinblic~ 
auf die seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts erfolgte Zunahme <leT 
Rolzpreise allen Grund, ihre Walder zu erhalten und Flii.chen aufzu~ 
forsten, welche unter dem EinfluB der niedrigen Holzpreise' frflherer 
Zeit der Landwirtschaft zugefallen sind. 

II. ZoUpolitik. 

Ein zweites Mittel okonomischer Natur, durch welches auf den 
Bodenreinertrag ein EinfluB in positiver Richtung ausgeiibt werden 
kann, liegt in der Regelung des auswartigen Handels. Zollpolititrohe 
MaBnahmen beeinflussen durch die Wirkung, welche sie auf die Preist} 
..ausiiben, nicht nur die absolute Rohe der Bodenreinertrage; wenn 
die Erzeugnisse der Bodenkultur verschieden beliandelt werden, so 
muB auch das Verhaltnis der Bodenreinertrage verschiedener Kultur
-arten davon betroffen werden. 

Auf die MaBnahmen der Zollpolitik wird an anderer Stelle dieser 
Schrift naher eingegangen 1), Blickt man im AnschluB an das dort 
Bemerkte auf den gegenwartigen Stand der Zollgesetzgebung, so ist 
bekanntlich der Landwirtschaft durch die abgeschlossenen Randels
vertrage ein erhohter Schutz gegen' auswartigeGetreidezufuhrzuteil 

1) Vgl. den Abschnitt iiber das Verhii.ltnis der Statik Zu den nationalen 
_Aufgaben der politischen Okonomie. 



Okonom. Bestimmungsgriinde fur den Standort der Land· u. Forstwirtschaft. 241 

geworden, der zur Folge gehabt hat, daB die Abnahme der Reinertrage, 
unter der die Landwirtschaft lange zu leiden batte, aufgehOrt hat. Die 
Forstwirtschaft ist dagegen beziiglich mancher Sortimente ganzlich, 
beziiglich anderer nahezu dem EinfluB des Freihandels preisgegeben. 
Die friiher schon auBerordentlich niedrigen Zollsatze sind, wenigstens 
beim Nadelholz und weichen Laubholz, in den letzten Handelsvertragen 
noch weiter erniedrigt worden. Geschiitzt wird durch die Handels
vertrage hauptsachlich nur die am Holze vollzogene Arbeit der Hand
werker und Fabrikanten, insbesondere die Sageindustrie, nicht aber 
das Rohprodukt selbst, das Gegenstand der forstlichen Betriebsfiih
rung ist. 

Die Ursache der verschiedenen zollpolitischen Behandlung beider 
Hauptzweige der Bodenkultur liegt zunachst in dem Umstand, daB 
der inHindischen Getreideerzeugung in wirtschaftlicher und politischer 
Beziehung ein weit hOherer Wert beigelegt wird und beigelegt werden 
muB, als der einheimischen Holzzucht. Dies wird jederzeit so bleiben. 
Sodann kann die von den entschiedensten Schutzzollnern vertretene 
Ansicht, daB Deutschland imstande sein werde, den eigenen Nutzholz
bedarf zu befriedigen, nicht aufrechterhalten werden. Der weserit
lichste Grund der verschiedenen Behandlung liegt aber in dem bereits 
hervorgehobenen Umstalld, daB die Forstwirtschaft ohne besondere 
wirtschaftspolitische MaBnahmen, lediglich infolge der Entwicklung des 
modernen Wirtschaftslebens, in besonderem Grade begiinstigt worden 
ist. Daher darf erwartet werden, daB sich ihre Rentabilitat auch ferner 
ohlle besondere Unterstiitzung durch hohe Einfuhrzolle befriedigend ge
stalten werde. Die Landwirtschaft ist dagegen durch die Entwicklung 
der neueren Wirtschaftsverhaltnisse, insbesondere durch die an sich 
berechtigte und wilnschenswerte Steigenmg der Arbeitslohne, ungiinstig 
beeinfluBt. 

Die durch die Zollpolitik erfolgte Begiinstigung der Lalldwirtsehaft 
kann die Folge habell, daB manche Flaehen landwirtsehaftlich benutzt 
werden, die sonst der Forstwirtschaft zufallen wiirden. Dies ist (wie 
frUber hervorgehoben wurde) kein V"belstand, entspricht vielmehr dem 
Interesse der zunehmenden Bevolkerung des Deutschen Reiehs. Jeden
falls hat man aber belder Vergleichung beider Kulturarten zu beaehten, 
daB das auf Grund der bestehenden Zollsatze sieh ergebende Verhaltnis 
der Bodenreinertrage kein allgemeines und bleibendes, sondern daB 
es dureh die ullgleiehe Behandlung der Zollpolitik herbeigefiihrt ist. 
Es liegt auch hierin ein Beitrag fiir die an anderer Stelle dieser Schrift 
ausgesprochenc Lehre, daB die Ergebnisse von Untersuchungen iiber 
wirtschaftliche Verhaltnisse in ihrer zahlenmaBigen Bestimmtheit nur 
eine zeitlich und ortlich beschrankte, keine allgemeine und bleibende 
Bedeutunghaben. 

Hartin, Forstl. Statik. 2. Auf!. 16 



Zwciter Abschnitt. 

Wahl der Betriebsart. 
Da die NeOOnnutzungen in der jetzigen Forstwirtschaft der Kultur

lander in der Regel eine untergeordnete Rolle spielen 1), werden hier 
nurdie auf Holzzucht gerichteten Betriebsarten zur Untersuchung ihrer 
Rentabilitat herangezogen. Diese werden meist nach der Entstehung 
der Bestitnde charakterisiert, je nachdem sie durch Ausschlag oder durch 
Samen oder durch Verbindung OOider Methoden OOwirkt wird. Bei den 
Samenholzbetrieben pflegt man die gleichaltrige und ungleichaltrige Be~ 
standeshaltung als besondere Betriebsarten zu behandeln, weil die Be
triebsfiihrung und Betriebsregelung in OOiden Fallen vorieinander ab
weichen. Hiernach erscheint es sachgemaB, daB vier Betriebsarten 
untersehieden werden. 

1. Der Niederwaldbetrieb, OOi welchern die Eritstehung der 
Bestande durch den Ausschlag vom Wurzelstock OOwirkt wioo. 

2. Der Mittelwaldbetrieb, OOi welchern die Bestande durch ein 
aus gleichaltrigen Ausschlagen gebildetes Unterholz und ein aus ver
schiedenen Altersklassen, meist Kernwiichsen, bestehendes OOOrholz ge
bildet werden. 

3. Der Plenterbetrieb, bei welchem die Altersklassen der aus 
Samen entstandenen Bestande durcheinander gemischt sind. 

4. Der regelmaBige Hochwaldbetrieb, aus Samen erwachsene 
Bestande mit ortlich getrennter Abstufung der Altersklassen. 

Es finden jedoch zwischen diesen Betriebsarten mannigfache Vber
gange statt. Selbst ein starkes Vorhandensein von Stockausschlagen in 
einem Kernwuchsbestand schlieBt die Auffassung desselben als Hoch
wald nicht aus. Den Begriff der Betriebsart weiter auszudehnen und 
die Bestandesbegriindung (je nachdem sie durch Kahlschlag-, Schirm
schlag- oder FemelschlagOOtrieb erfolgt) als ein sie bestirnmendes Merk-

1) DaB man die Nebennutzungen aber nieht gering sehii.tzen darf, zcigt der 
gegenwartige Weltkrieg. Rinde, Harz, Futterstoffe .U. a .. Ne.bennutzungen haben 
dureh den Abbrueh der wirtsehaftliehen Beziehungen zum Ausland eine Bedeu
tung erlangt, wie es in den vorausgegangenen Friedensjahren niemals del' Fall 
gewesen i st. 
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mal hinzustellen 1), ist nicht empfehlenswert, weil die tJbergange bier 
ga~z allmahlich stattfinden und haufig im gleichen Waldort ohne schane 
Abgrenzung Unterschiooe der Verjiingungsart vorliegen. So gescbieht 
es z·.B. im Bereich der Buchenhochwaldwirtschaft haufig, daB zur Er
ziehung von Mischbestanden in derselben Abteilung die Eiche und andere 
edle LaubhOlzer im Femelschlagvenahren, durch Bildung von Horsten, 
angebaut werden, wahrend die Verjiingung der Buche im Schirmschla.g
verfahren erfolgt und die Kultur des Nadelholzes erst nach vollzogener 
Raumung bewirkt wird . 

. Bei der statischen Vergleichung der Betriebsarten muB zuniichst 
das Verhalten zum Bodender Beurteilung unterwonen werden; so
dan:n der durch die Massen- und Werterzeugung gebildete Rohertrag, 
BOwie der durch Abzug der Produktionskosten von letzterem bestimmte, 
auf·Vorrat und Boden entfallende Reinertrag..lm AnschluJl bieran 
sind die Folgerwlgen, die sich aus dem Reinertragfilr die' zukiinftige 
Wirtschaft ergeben, zu begriinden. 

I. Der Niederwaldbetrieb. 
Seine Entstehung war meist nicht die Folge wirtschaftlicher Et

wii.gungen. Er ist vielmehr aus dem Streben hervorgegangen, die von 
der Natur gebotenen Walderzeugnisse nutzbar zu machen, ohne mit 
der Sorge der Wiederkultur belastet zu sein. Die Schnelligkeit des 
Wachstums der Stockausschlage forderte zur AUSllutzung diesel' Fahig
keit auf; der allgemeine Bedan an Brennholz,. namentlich auch an 
schwacheren Sortimenten, lieB den Ausschlagsbetrieb insbesondere 
in der Niihe bewohnter Orte zweckmiiBig erscheinen, wiihrend in groBen 
abgelegenen Waldungen eine Nutzung des schwachen ausschlagfiihigen 
Holzes, an die der Niederwaldbetrieb gelmiipft ist, ausgeschlossen war. 

Weitaus die wichtigste der im Niederwald vorkommendenlIolz
arten ist die Eiche, die im Schiilwalt1. ausschIieBlich vertreten ist oder 
vertreten sein solI. Auch Hainbuche, Esche, ErIe, Ahom, Hasel sind 
durch ihr gutes Ausschlagvermogen wertvolle Holzarten ffir den Nieder
wald. In warmen Lagen zeichnet sich die Kastanie durch vortreffliche 
Wuchsleistungen aus, auf geringem Sandboden als diesen bessemde 
und schiitzende Holzart die Robinie. 

1. Das Verhalten znm Boden. 
Fur die dauernde Erhaltung einer Betriebsart ist in erster Linie 

ihr. Verhalten zum Boden als bestimmend anzusehen. In diesel' Be
ziehullg fuhrt sowohl eine Kritik des physiologischen Verhaltells des 

1) Dies geschieht namentlich von Gayer. Er unterscheidet (Waldbau, 4. Aufl. 
1898, 3. Abschnitt) 1. Kahlfliichenform; 2. Schirmschlagform.; 3. SaumSchlag
form; 4. Femelschlagform; 5. femelartige Hochwaldform; 6. Femelform; 7.Uber. 
haltform.; 8. Unterbauform.; 9. Niederwaldformen; 10. Mittelwaldform.en. 

16* 
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Niederwaldes als auch ein umfassender Vberblick uber die tatsach
lichen Verhaltnisse groBer Waldgebiete zu sehr ungiinstigen Ergebnissen. 
Hinsichtlich del' Anspruche an den Boden ist zu beachten, daB das Er
zeugnis des Niederwaldes viel Bodennahrstoffe in Anspruch nimmt. 
Rindeund Reis sind die Sortimente, die am meisten anorganische Nahr
stoffe enthalten. Der Gehalt an Reinasche wird fur ein Festmeter 
Eichen-Reisholz zu 11,3 kg (1,7 kg Kali, 7,8 kg Kalk, 0,6 kg Magnesia, 
0,6 kg Phosphorsaure) angegeben 1), wahrend in einem Festmeter Eichen
Stammholz (Scheitholz) etwa 4 kg Reinasche (0,6 kg Kali, 2,6 kg Kalk, 
0,1 kg Magnesia, 0,1 kg Phosphorsaure) - in einem Festmeter Fichten
Stammholz nur 1,8 kg Reinasche (0,3 kg Kali, 1,1 kg Kalk, 0,1 kg Ma
gnesia,0,09 kg Phosphorsaure) enthalten sind. Wenn del' Schalwald 
trotzdem als eine genugsame Betriebsart bezeichnet wird 2), so mua 
dies auf die geringe Masse, die in ihm gegenuber dem Hochwald erzeugt 
wird, zuriickgefuhrt werden. 

Zufolge seiner physiologischen Beschaffenheit vermag der Nieder
wald den Boden nicht in dem MaBe gedeckt zu erhalten, als ein aua 
Samen erwachsener Bestand hierzu imstande ist. Die Stocke verlieren 
im Laufe der Zeit ihre Ausschlagfahigkeit; ihre Wuchskraft geht zu
ruck. Dadurch entstehen Lucken in den Bestanden. Urn diese aus
zufiillen, mussen Nachbesserungen durch Saat oder Pflanzung vorge
nommen werden. Durch die Verbinclung von langsam wachsenden 
Kernpflanzen mit alten, ruckgangigen Ausschlagen kann aber niemals 
ein so vollstandiger, den Boden cleckender BestandesschluB erzielt 
werden, wie es clurch die Kulturen oder Naturverjullgungen des Hoch
waldes geschieht. Die jahrhundertelang ohne Beeintrachtigung des 
Bodens betriebene Eichenschalwaldwirtschaft im Odenwald, in den 
Siegener Haubergen 3) u. a' a. O. scheint allerdings zu diesel' Ansicht 
in Gegensatz zu stehen. Alliein die Erhaltung eines guten Bodenzu
standes in solchell Niederwaldlungen findet ihre Erklarung in dem Um
stande, daB nach dem Abtrieb cler Ausschlage ein Verbrenllen des Boden
uberzugs und geringen Reisigs stattgefunden hat und daB hierdurch, 
sowie dumh die mit der htndwirtschaftlichell Nutzung verbundene 
Lockerung eine kiinstliche Verbesserung des Bodens bewirkt ist. Auch 
sind manche Yom Schiilwald eingenommene Boden durch rasche Ver
witterung des Grundgesteins, aus dem sie entstanden sind, ausgezeichnet. 
Auf lange Dauer und fur allgemeine Untersuchungen konnen abel' der
artige giinstige Verhaltnisse nicht unterstellt werden. Uberblickt man 

1) Ramann, Forstliche Bodenkunde und Standortslehre, 1. Aun. 1893. 
§ 82, S. 333 f. 

2) v. Schroeder, Thar. F'orstl. Jahrb. 1890, S. 207 .f.; Jentsch, Der 
deutsche Eichenschiilwald, 1899, S. 13 f. 

3) Nach Ress (Reyers Waldbau, 5. Aufl., 2. Bd., S. 245) wird der Rau
bergsbetrieb im Siegener Lande schon in Urkunden aus den Jahren 1447 und 
1527 erwiihnt. "Aus einer Urkunde von 1303 kann aber geschlossen werden, daB 
del' Wald schon viel fruher als Niederwald genutzt wurde." 
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Niederwaldungen, in denen eine Besserung des Bodens <lurch gilnstige 
Umstallde bezilglich der Verwitterung oder <lurch wirlschaftliche MaS
nahmell nicht stattgefunden hat, so tritt in ihnen ein Rilckgang des 
Bodenzustandes in auffallendem MaBe hervor. Nirgends kann diese 
in allen Niederwaldungen stattfindende Erscheinung auffalliger er
kannt werden, als in den westfalischen Schiilwaldungen, wo den gut 
gehaltenen Haubergen in der Nahe der Ortschaften die sich selbst tiber
lassenen oder auf Streu genutzten, lilckigen, verheideten Niederwal
dungen, die als Odland bezeichnet werden konnelJ', gegentiberstehen. 

2. Der Rohertrag. 

a) Massen. 
Bei den groBen Verschiedenheiten des Niederwaldes, die nach Holz

art, Wuchs und SchluB vorliegen, lassen sich aus den tatsachlichen Er
gebnissen der Wirtschaft nur schwer z\ltreffende Zahlen tiber seinen 
Massenzuwachs und dessen Verhaltnis zum Zuwachs des Hochwaldes 
nachweisen. Aber in allgemein gehaltenem Sinne geht die Leistung 
an Masse aus den Wuchsbedingungen, die im Niederwalde vorliegen, 
bestimmt hervor. Wegen des hohen Gehalts der Stockausschlage an 
Bodennahrstoffen und ihrer Unfahigkeit, den Boden zu decken und 
c1auernd filr die Holzerzeugung auszunutzen, ergibt sich ganz allgemein, 
daB die nachhaltige Holzmassenerzeugung des Niederwaldes gegenuber 
allen anderen Betriebsarten zurUcksteht. Einzelne Vergleiche der Zu
wachsleistungen von Hoch- und Niederwald, die nach den tatsachlichen 
Wirtschaftsergebnissen gemacht sind, geben oft fUr den Hochwald zu 
unglinstige Resultate, weil im Niederwald aller Zuwachs, der in der 
abgelaufenen Periode erfolgt ist, auch genutzt wird, wahrend im Hoch
wald vielfach die Durchforstungen nicht vollstandig durchgefuhrt sind, 
oder, auch wenn sie erfolgt sind, die durch sie erzielten Ertrage beim 
Zuwachsnachweis ausgeschlossen werden. Dieser bleibt oft auf den 
Haubarkeitsdurchschnittszuwachs beschrankt. Es gilt dies z. B. bezug
lich der badischen Statistik 1). Nach der dieser beigefilgten graphi
schen Darstellung scheint der Zuwachs des Niederwaldes dem des Hoch
waldes nur wenig nachzustehen. Der volle, den Vorertrag mitenthal
tende Zuwachs des Hochwaldes ist jedoch, wie aus der Ertragsstatistik 
hervorgeht, weit hoher, als der auf den Haubarkeitszuwachs beschrankten 
graphischen Darstellung entspricht. In der franzosischen Statistik 2) 

1) Nach den Statistischen Nachweisungen aus der Forstverwaltung des G1'03-
herzogtums Baden fUr 1907, Anlage 8, hat del' jahrlichc Zuwachs am Haupt
bestand betragen: 

1862 1876 1888 1902 
1m Hochwald 4,3 4,3 4,5 4,8 fm 
" Niederwald 3,8 3,9 4,7 4,1 fm. 

2) Nach Tassy, Etudes sur l'amenagement des forets. 
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ist der jahrliche Ertrag in den Niederwaldungen des Staates auf 0,8 Fest
meter, der Gemeinden auf 1,3 Festmeter eingeschatzt, wahrend det
jenige der staatlichen Hochwaldungen 2,9 Festmeter, der Hochwaldungen 
der Gemeinden 1,7 Festmeter betragt. FUr das ganze Land ist das Ver
haltnis des Zuwachses im Hochwald zu dem des Niederwaldes wie 6: 3,45 
angegeben. 

Umfassende Nachweise uber den Zuwachs im deutschen Schalwald 
sind von J en ts ChI) niedergelegt. Sie lassen die aullerordentliche~ 
Schwankungen der Ertrage, die in den Grenzen von 1 bis 10 Zentner 
HIT 1 Jahr und Hektar liegen, erkennen. Der mittlere Ertrag des Schal
waldes wird von Jentsch 2) wie folgt angegeben: 

I. II. III. IV. V. Bonitat 
7 5,5 4 2,5 2 Festmeter Holz 

10 7,7 5,5 3,7 2 Zentner Rinde, 

wahrend der volle Durchschnittszuwachs im Hochwald fUr u = 100 
nach· den neuesten Ertragstafeln 

auf I. II. III. IV. V. Standortsklasse 
fUr die Fichte 16,0 12,7 10,2 8,0 5,8 Festmeter 

" " 
Kiefer 9,1 7,8 6,2 4,7 3,5 

" 
betragtB). 

b) Werte. 
In .noch hOherem Malle als bezuglich der Masse steht der Nieder

wald in bezug auf die Werte, die in ihm erzeugt werden, gegen andere 
Betriebsarten zuruck. Die ausschlieBlichen Sortimente, die er licfert, 
sind Reis- und schwaches Knuppelholz. Das Nutzholzprozent ist da
her im Niederwald au Berst gering; es wird im einfachen Niederwald 
selten bis 5 - im Niederwald mit Dberhalt selten bis 10 ansteigen. 
Wahrend ubrigens die Preise der Nutzholzsortimente eine, trotz mancher 
riicklaufigen Bewegungen, ste:igende. Tendenz besitzen, sind die Preise 
vom Reis- und Knuppelholz seit zwei Jahrzehnten gleichgeblieben, 
oft sogar gesunken. Zufolge der volkswirtschaftlichen Entwicklung 
der neueren Zeit, die durch vermehrte Arbeitsgelegenheit und die Mog
lichkeit der Benutzung von Ersatzstoffen ausgezeichnet ist, liiIlt die 
Nachfrage nach Reisholz keine Zunahme erkennen. Auch fehlt es den 
meisten Konsumenten an Raum fiirdie Unterbringung und an Zeit 
fUr die Zerkleinerung solchen Holzes. Bei der wichtigsten Form des 
Niederwaldes, dem Eichenschalwald, ist die Rinde fUr die Betriebs
fiihrung ausschlaggebend. Ihr Wert war lange Zeit hindurch hoch ge-

1) Untersuchungen iiber die Verhaltnisse des deutschen Eichenschiilwaldes, 
1906, Kapitel 1, Tabelle II. 

2) Der deutsche Eichenschiilwald, 1899, S. 139. 
3) Schwappach, Wachstum und Ertrag normaler Fichtenbcstande in 

PreuBen, 1902; Die Kiefer, 1908. 
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llug, um die geringen Werte des Holzes aufzuwiegen. Der Riicksicht 
auf die Rinde wurden alle auf Holz beziiglichen Erwagungen hintan
gesetzt. Aber die Preise der Rinde befanden sich in den zwei letzten 
Jahrzehnten vor dem Weltkriege in starkem, durch die volkswirtschaft
Hche Entwicklungund die Fortschritte der Technik bedingtem Riick
gang. Die Durchschnittspreise fiir ein Zentner Rinde haben betragen 1): 

in den Jahren 1880 1885 1890 1895 1900 1905 
4,85 5,48 6,01 5,10 4,21 3,19 M. 

Es ist wahrscheinlich, daB diese geringe Verwertung einen bleibenden 
Charakter tragen wird. Sie hat ihren Grund in dem Umstand, daB 
andere Lander bessere Produktionsbedingungen fiir die Rindenerzeugung 
haben, daB die Einfuhr auswartiger Rinde 2) leichter und regelmaBiger 
erfolgt, als es friiher der Fall war, und daB auf dem Gebiete der Leder
bereitling neue Methoden und neue Hilfsstoffe Anwendung finden. Den 
hier vorliegenden technischen Fortschritten werden voraussichtlich 
noch weitere folgen. 

3. Der Reinertrag. 

a) Waldreinertrag. 
Dem gesunkenen Rohertrag des Niederwaldes stehen erhohte Pro

duktionskosten gegeniiber. Diese entsprechen den ArbeitslOhnen, die 
in der neuereu Zeit bedeutend zugenommen haben. Da Rinde und 
Reis mehr Aufwand fiir Zurichtung verlangen als andere Sortimente, 
so muBsichdie Zunahme der ArbeitslOhne beirn Niederwald in viel 
starkerem Grade geltend machen als bei Betrieben, in denen starkeres 
Holz erzeugt wird. Da femer beim Niederwald der Steigerung der 
Arbeitslohne eine Abnahme des positiven Bestandteils des Reinertrags 
gegeniibersteht, so muB der Waldreinertrag starker abnehmen als nach 
dem Verhaltnis des Rohertrags. Beim Reisholz werden haufig die Er
trage durch die Produktionskosten vollig aufgewogen;· bei der Rinde 
war in den letzten Jahrzehnten der ErtragsiiberschuB stark sinkend. 
Nach der Zusammenstellung der HauptschlLlwaldgebiete Deutschlands 
von Jentsch 3) haben betragen: 
in den Jahren . . . . . . 1880 
die Werbungskosten je Ztr. 1,61 
der Reinerlos je Ztr. . . . 3,24 

1885 1890 1895 1900 1905 
1,44 1,92 1,95 2,36 1,77 M. 
4,04 4,09 3,15· 1,85 1,42" 

1) Jentsch, Untersuchungen iiber die Verhaltnisse des deutschen Eichen
Bchiilwaldbetriebs. 1906, S. 253 f. 

2) Den EinfluB, den die auswartige Einfuhr von Gerbstoffen auf die Preise 
der Rinde ausiibt, zeigt der Weltkrieg. Der Preis fiir Eichen- (und ebenso auch 
fur Fichten-) rinde stieg durch den AbschluB der auswartigen Einfuhr um das 
Mehrfache. Voraussichtlich wird dicse Steigerung aber vOriibergehender Natur sein. 

3) A. a. O. S. 253 f. 



248 Wahl der Betriebsart. 

Die durchschnittlichen Waldreinertrage des deutschen Eichenschal
waldes werden von Jentsch 1) fur die vorherrschende IV. Standorts· 
klasse folgendermaBen angegeOOn: 

1885 1890 1895 
16,39 19,67 13,13 

1900 
13,20 

1905 
6,24 M. 

FUr Frankreich, wo der Niederwald in groBer Ausdehnung vertreten 
ist, wird zufolge der angegeOOnen Verhaltnisse OOrechnet, daB durch 
das Vorherrschen des Niederwaldes das Nationaleinkommen eine Ein
buBe von 293 Millionen Franken erleidet 2). 

b) Bodenreinerirag. 
Alle Reinertrage, die der Wald gewahrt, entfallen auf die vereinigte 

Wirkung des Bodens und Vorrats. Eine Trennung OOider Teile des 
forstlichen Produktionsfonds auf rechnungsmaBigem Wege ist nicht 
durchfiihrbar. Eine Bemessung der Rente des Holzvorrats nach dem 
Werte der Bestande in verschiedenen Altersstufen (die zur Ermittelung 
des Bodenreinertrags von der Waldrente abzuzjehen ware) ist im Nieder
wald nicht moglich. Nicht einmal seine Masse kann durch Messung 
ermittelt werden; die betreffenden Berechnungen werden deshalb auf 
den Durchschnittszuwachs OOzogen. Auch kann gerade der Niederwald 
der Ansicht eine Stiitze bieten, daB man. die Waldwerte nicht nach den 
Preisen der Abtriebsertrage bemessen diirfe, weil sie zu diesen Betragen 
in groBen Mengen nicht verwertet werden konnen. Man braucht je
doch nur maBige Unterstellungen fur die Bemessung des Vorratswertes. 
zu machen, um zu der V'berzeugung zu gelangen, daB ffir den griiBten 
Teil des deutschen Niederwaldes, der im Durchschnitt der IV. Stand
ortsklasse entspricht, der Bodenreinertrag = 0 ist. Wie sehr sich in 
dieser Beziehung die Verhaltnisse im Laufe der heiden letzten Jahr: 
zehnte verandert haben, ergibt sich daraus, daB noch bei den Verhand
lungen des Hessischen Forstvereins in Bingen im Jahre 1888 der Nieder
wald als die rentahelste Betriebsart hezeichnet werden konnte, die nach 
den damaligen Preisen und forsttechnischen Unterstellungen sogar den 
Fichtenhochwald iiOOrtraf. 

Nimmt man, wie es ffir manche Wirtschaftsgebiete zutreffend sein 
kann, an, daB in der Formel des BodenerwartungBwertes 

B=A,,-c.l,op" V 
1,op"-1 

1) A. a. O. S. 200. 
2) L. Tassy, Etudes sur l'am{magement des foreta "Wenn wir die Unter

schiede zwischen dem Ertrag des Hoch- und Niederwaldes in Geld einschatzen •. 
nach dem Verhiiltnis von 20 Fr. fUr 1 fm Nutzhoiz ...:.. einem sehr miiBigenPreise 
- und 7 Fr. fur 1 fm Brennholz - einem reichlich hoch bemessenen Preise -
so stellen wir als definitives Ergebnis fest, daB die Bewirtschaftung im Nieder
waldbetrieb fur die Gesellschaft einen Einkommensverlust von 293 Millionen Fr_ 
bewirkt. Das ist mehr ala die Hiilfte unserer direkten Steuern." 
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der Nachwert der Kulturkosten (c· 1,opU) durch die in Au enthaltenen 
Reinertrage aus der Holznutzung gedeckt werden, so ist B gleich der 
periodischen Rente aus dem Reinertrag der Rinde, abzuglich des Ver
waltungskostenkapitals. Bei Zugrundelegung der oben angegebenen 
Zahlen ist auf der IV. Standortsklasse ffir u = 20 der Ertrag an Rinde 
= 20.3,7 = 74 Zentner je Hektar. Bei Zugrundelegung der Preise 
von 1905 und p = 3 ist hiernach: 

B= 74'1,42 V=222-V 
1,0320 

Hiernach wiirde sich nur dann ein positiver Bodenwert ergeben, wenn 
die jahrlichen Kosten nicht mehr als 6-7 Mark je Hektar betragen. 

4. Folgerungen. 
Aus den vorstehenden Angabeil geht hervor, daB sich in der Neu

zeit aUe wirtschaftlichen Bestimmungsgriinde vereinigen, um die Ren
tabilitat des Niederwaldes herabzudriicken. Er widerspricht sowohl 
der alIgemeinen Forderung der Bodenkultur, daB der Boden, die QuelIe 
und Grundlage alIer forstlichen Werte, in gutem Zustand erhalten 
werden muB, als auch der okonomischen Regel, daB aIle Betriebe im 
Lame des Kulturfortschritts intensiver, mit groBerem Aufwand von 
'Kapital, gefiihrt werden. Diese Regel besteht neben cler Forderung 
der Verzinsung, die eine zu hohe Anhaufung von Kapital verbietet. 
Die Folgerungen, die aus dem Verhalten des Niederwaldes gezogen 
werden, sind einmal auf seine Umwandlungen in eine andere Betriebs
art gerichtet, zum andern auf Anderung seiner Betriebsfiihnmg. 

a) Umwandlung in Hoch:wald. 
Fur die Art der nberfuhrung kommt in erster Linie die Beschaffen

heit der Bestande in Betracht. Sind die StOcke noch ziemlich jung, 
die Ausschlage schlank, wuchsig und fahig, zu Nutzholz sich zu ent
wickeln, so wird der nbergang aus dem vorhandenen Niederwald derart 
vollzogen, daB dieser durchforstet und so lange auf dem Stocke er
halten wird, bis besseres Brenn- oder geringeres Nutzholz erwachsen 
ist. Sind dagegen die Bestande luckig und sperrig, so ist der nber
gang im Wege der Kultur zu vollziehen. Auf gutem Boden ist dann 
Laubholz, insbesondere die Eiche, anzubauen, auf geringem Nadel
bolz. In beiden Fallen ist in schutzbediirftigen Lagen die Erhaltung 
einar Beschirmung durch LaBreitel empfehlenswert. 

Ausnahmen von der Regel der Umwandlung im Hochwald mussen 
eintreten: 

1. Mit Rucksicht auf den Schutz, den der Niederwald haufig durch 
Bindung des Bodens zu erfiillen hat. An steilen, durch Rutschungen 
und Abspiilungen bedrohten Hangen miissen die vorhandenen Stooke 
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in ihrer Ausschlagfahigkeit sorgialtig erhalten bleiben, zumal die Kultur 
hier haufig groBe Schwierigkeiten bietet. 

2. Fiirnasse BOden, wo die Ausfiihrung der Kulturen uur in trockenen 
Jahren oder gar nicht moglich ist. Hier ist die Erie die vorherrschende, 
oft die einzige,dem Standort entsprechende Holzart. Die meist vor
liegende Form des Niederwaldes muB mit Riicksicht auf die Schwierig
keit der Neubegriindung beibehalten werden. 

3. Mit Riicksicht auf die sozialen Verhaltnisse der Waldeigentiimer. 
Der Niederwald ist haufig im I~igentum von Gemeinden, klein en Bauern 
und anderen unbemittelten Personen, die nicht fahig sind, die mit der 
Dberfiihrung in Hochwald erforderlichen Kulturkosten aufzuwenden, 
oder, beim Wachsenlassen der Ausschlage, der jahrlichen Nutzung sich 
zu enthalten. Sie sind auf die Fortfiihrung des Schalwaldes, trotz 
seiner geringen Rentabilitat, angewiesen 1). 

b) Anderungen der Bewirtschaftung. 
Sofern der Niederwald erhalten wird, kommen wegen der angegebenen 

Verhaltnisse folgende Veranderungen seiner Behandlung zur Erwagung: 
1. Erhohung der Umtriebszeft. Beim Schalwald, der wich

tigstenForm des Niederwaldes, werden nach den technischen Regein 
des Waldbaues niedrige Umtriebszeiten eingehalten 2), wie sie der Menge 
und Qualitat der Rinde am besten entsprechen. Je mehr jedoch auf 
Holz Gewicht gelegt wird, um so mehr hat man AnlaB, die Umtriebs
zeit so weit zu erhohen, daB neben dem Reisholz auch Kniippelholz 
und kleinere Nutzholzsortimente erzeugt werden 3). 

1) Vgl. Miiller, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Hauberge 
im Dillkreise; ein Beitrag zur Beantwortung der Umwandlungsfrage. - Zeitschr. 
f. Forst- u. Jagdw. 1905. 

2) Hess (Heyers Waldbau, 5. Aun., 2. Band. S. 187) teilt mit, daB an
gewandt werden Umtriebszeiten von: 10-12 Jahren in Holland, 10-14 J. bei 
Pirmasens, 12-14 J. an der Saar, Mosel, Maas, 12-16 J. im Odenwald, 13-18 J. 
in der Rheingegend, 15 J. in Wiirttemberg, 16-18J. in Lorch und bei Siegen usw. 

3) Diese Riicksicht ist schon seither, namentlich in groBeren Gemeinde
usw. Waldungen, befolgt worden. In Frankreich (Statistique forestiere 1878) 
1st die Umtriebszeit fUr die im Staatsbesitz befindlichen und unter Staatsauf
sicht stehendenWaldungen in Prozenten der ganzen Niederwaldflache: 

unter 10 ·10-19 20-29 30 u. mehr J. 
im Staatswald . . .. I,fi 32 56 10,5 % 
in Gemeindewaldungen 15 76 8 % 
In den meisten Gemeinde- und anderen Korperschaftswaldungen Ungarns 

1st die Umtriebszeit eine 20 jahrige, obwohl das Maximum des Reinertrags, wenn 
nur die Rinde ausschlaggebend ware, weit friiher, schon im 15. Jahre, eintritt. 

Uber das Verbaltnis des Ertrags von Holz und Rinde gibt Schenk, Die 
Rentabilitat des deutschen Eichenschiilwaldes, 1899, S. 82, folgende Zahlen: 

Oberforsterei Umtriebszeit Erntekostenfreier Ertrag je ha Verhaltniszahl 

Hirschhorn . 
Alzey 
.Oberrosbach. 

15 
18 
20 

fUr Holz fiir Rinde 
71 M. 425 M. 

343 " 688 " 
278 " 280 " 

1:6 
1:2 
1: 1 
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2. Bestandesmischungen. 1m Eichenschalwald gilt, wenn 
uur auf Rinde gewirtschaftet wird, der Gnmdsatz, die Bestande mog
Hchst reinzu halten. Beimischungen anderer Holzarten, wie insbe
sondere der Kiefer und Larche, werden nur vorubergehend, zur Besse-
1'11l1g des Bodens, vorgenommen. Je mehr jedoch die Holznutzung 
znr ErhOhung der Rentabilitat, beitragt, um so mehr Mnnen Mischllngen 
der genannten und anderer Holzarten empfehlenswert sein. 

3. Die Art der Durchforstung. Eine Durchforstung ist schon 
zum Zweck der besseren Ausbildung der Rinde empfehlenswert. Bei 
Niederwaldungen, die auf Holz bewirtschaftet werden, ist sie mehrfach 
zu wiederholen. Untersuchungen, die in dieser Beziehung gemacht 
sind,zeigen den auBerordentlichen EinfluB kraftiger Durchforstungen 
auf den Starkezuwachs und damit auch auf die Rentabilitat der Aus
schlag bestande. 

4. Belassung von Dberhaltern. Sofern ffir die Behandlung 
der Schalwaldungen die Rinde ausschlieBlich ausschlaggebend war, 
galt jede Art von Dberhalt als Fehler 1). Sobald jedoch die Holznutzung 
an Bedeutung zunimmt, kann im Dberhalt ein gutes Mit.tel liegen, um 
die Ergebnisse des Niederwaldbetriebes zu verbessern. Es entstehen 
dadurch Bestande, die dem Mittelwald sehr ahnlich sind. 

ll. Der Mittelwaldbetrieb. 
Der Mittelwald, der durch das unmittelbare Nebeneinanderstehen 

von einzelstandigen, aus Samen erwachsenen Stammen verschiedenen 
Alters und gleichalterigen Stockausschlagen charakterisiert wird, war, 
wie aus den Forstordnungen des 16. und 17. und der Literatur des 
18. Jahrhunderts hervorgeht, friiher sehr weit verbreitet. Er entstand 
in bevOikerten Gegenden Mitteldeutschlands, wo das schwache Reis
holz der Stockausschlage absatzfahig war und die mannigfachen Nutz
holzsortimente des Oberholzes jederzeit gebraucht wurden. 

In seiner Eigenart Z) hat sich der Mittelwald vorzugsweise in Frank
reich erhalten, wo er in den Staatswaldungen mit 26% - in den Ge
meindeforsten mit 49 % an der Waldflache Anteil nimmt 3). Die Be
wirtschaftung ist, wenigstens in den Gemeindewaldungen, sehr gleich-

1) Hess teilt a. a. 0., S. 193, mit, daB ein t!berhalten von 20 geringen Ober- . 
standern das Rindenergebnis um 7,3 %, ein Uberhalt von 35 bis 39 starkeren 
Oberstandern dasselbe urn 28,1 bis 33,3 % vermindere. 

2) Diese liegt l1ur dann vor, wenn die SchIage so gestellt sind, daB auf der 
ganzen FIache die Ausschlagfahigkeit des Unterholzes erhalten bleibt. Diese 
Forderung bedingt eine lichte Haltung des Oberholzes. In diesem Sinn ist der 
Mittelwald auch von den alteren Vertretern der Forstwissenschaft, insbesondere 
von Hartig (Lehrb. fiir . Forster, 2. Band, 2. Abschn., 5. Kap.) und von Cotta 
(Waldbau, 4. Auf I., 1. Abt., 10. Kap.) aufgefaBt und dargestellt. 

3) Nach Angabe des Katalogs del' Weltausstellung zu Paris 1900. 
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ma13ig geblieben; sie hat ihren Ursprung in den Ordonnanzen Colbel'ts. 
yom Jahre 1669. Die damnls erlassenen Vorschriften iiber die Ab
grenzung der Reserven und die Bildung der Jahresschlage haben noch 
immer Giiltigkeitl). In den meisten deutschen Waldungen haben sich 
zum Teil durch Unterlassung oder unregelmal3ige Fiihrung der Hiehe 
hn Unterhloz, zum Teil durch Erhaltung groBer Vorrate von Oberholz, 
sowie durch die horstweise Gestaltung desselben und die horstweise 
Form der Verjiingungen 'Obergange zum ungleichaltrigen Hochwald 
ausgebildet, so daB der Mittelwald in seiner eigenartigen Verfassung 
in Deutschland, abgesehen yom Reichsland, nur selten noch vertreten ist. 

Der Mittelwald ist durch eine groBe Mannigfaltigkeit verschiedener 
Holzarlen ausgezeichnet. Bei dem £teien Stand, durch den dem Ober
holz schon friihzeitig groBer Wachsraum gegeben wird, erhalten nament
lich die lichtbediirftigen Holzarten gute Wachstumsbedingungen. Weit
aus die wichtigste Holzart des Mittelwaldes ist die Eiche, in den Aue
mittelwaldungen die Stieleiche, im Hiigelland die Traubeneiche. Auf 
guten, frischen BOden, namentlich in den Mulden und Talern, ist die. 
Esche ein durch hohe Wertleistung ausgezeichneter Oberholzbaum.· 
Auch Vlme und Ahorn finden auf Aue- und kraftigen GebirgsbOdell 
gute Wuchsbedingungen. Von sonstigen Holzarlen ist neben Birke 
und Aspe die schnellwachscnde kanadische Papp&} hervorzuheben. 
Die Erle nimmt die nassen Flachen ein. Unter den NadelhOlzern steht 
die Larche wegen ihrer mild en Beschirmung als Oberholzbaum obenan. 
- Fiir das Unterholz sind Holzarten, die gut yom Stock ausschlagen, 
den Boden bessern und Schatten ertragen, am besten geeignet. Hain
buche, Esche, ErIe, Hasel stehen an erster Stelle. Die Buche ist wegen 
ihres schlechten Ausschlagens zum Unterholz, wegen ihrer starken Be
schattlmgzum Oberholz am wenigsten geeignet. 

1. Das Verhaltell znm Boden. 
Da die im Mittelwald vorkommenden Holzarten in chemischer 

und physikalischer Hinsicht hohe Anspriiche machen,. so nimmt er VOf

zugsweise die besten Standort,e des deutschen Waldes ein, milde Lagen 
und gute BOden. Sein Standortsgebiet bilden einmal die Niederungen 
der groBeren Wasserlaufe, sodann kraftige GebirgsbOden der tieferen 

_ Lagen mit mildem Klima. Zur Beurteilung seines Verhaltens gegen
iiber anderen Betriebsarten diirfen aber nicht die besten Standorle des 
Waldes zugrunde gelegt werden, sondern tunlichst solche, die etwa dem 
Durchschnitt der Standorte d.es Hochwaldes entsprechen. 

1) Deutschen Besuchern des Mittelwaldes bei Blois im Jahre 1900 wurden 
die noch aus der Zeit Colberts stammenden Schlageinteilungssteine vorgezeigt; 
Von dem 193 ha groBen Wald war 1/4 ala Reserve ausgeschieden. Der verbleibende 
Teil wllr in 25 Schlage von jc 5,'74. ha eingeteilt. 
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In der forstlichen Literatur ist del' Mittelwald von mancher Seite 
wegen del' Schnelligkeit, mit del' die Stockausschlage nach dem periodi
schen Abtrieb wachsen und den Boden decken, als eine bodenpflegliche 
Betriebsart angesehen. Schon Ii. Cotta 1) sprach die Ansicht aus, 
{.laB sich der Boden im Mittelwalde bessel' erhalte als bei del' Hochwald
wirtschaft, weil er niemals so freigestellt werde als bei diesel'. SpateI' 
hat Gayer 2) die Ansicht vertreten, "daB del' Mittelwald zu den stand
ortspflegenden Formen in vollem Silllle des Wortes gezahlt werden 
miisse". Del' Charakter des Schutzholzes werde durch die periodische 
Regeneration dauernd am sichersten gewahrt. Trotz des angefi.ihrtell 
Vorzugs, del' dem Kahlschlag, namentlich dem GroBkahlschlag gegen
tiber tatsachlich besteht, IaBt sich jedoch ein solches Urteil nul' fur 
gi.i.nstige Standorte aufrecht erhalten. Auf Boden, die die Erhaltung 
vorhandener odeI' die Bildung neuer Stockausschlage oder Kernwuchse 
begunstigen (wie es z. B. inden badischen Mittelwaldungen del' Rhein
ebene del' Fall ist), wird allerdings fur die Deckung auf naturiichem 
Wege hinlanglich gesorgt. Unter anderen Verhaltnissen fallen ent
gegengesetzte Wirkungen starker in die Wagschale. Del' Mittelwald 
verhalt sich schon deshalb ungunstig fUr die Erhaltung del' Bodenkraft, 
weil die in ihm hauptsachlich vertretenen Holzarten keine bodenbessern
den sind; die den Boden am besten deckenden - Buche, Tanne und 
Fichte - finden in ihm keine Stelle. Ungi.i.nstig verhalt es sich ferner, 
weil die Stocke des Unterholzes im Laufe del' Zeit im Wuchse nach
lassen, rtickgangig werden tUld oft ganz absterben, und weil es schwer 
ist, Oberholz und Stockausschlage zu einem einheitlichen, den Boden 
deckenden Bestandesschirm zu vereinigen. Beispiele dieses Verhaltens 
zeigen namentlich Mittelwalder auf SandsteinbOden. Auch der starke 
Dberzug von Standortsgewachsen, der sich nach den Hieben einstellt, 
1st von Nachteil Iiir den Bodenzustand. 

2. Der Rohertrag. 

a) Massen. 
Zutreffende Vergleiche zwischen den Leistullgen des Mittel- und 

Hochwaldes auf Grund direkter Untersuchungen sind kaum durch
fiihrbar, weil fast immer verschiedene Standorts- und andere Wuchs
bedingungen vorliegen. Selbst wenn man gleiche Standorte ausfindig 
machen konnte, so geben doch die durch wirkliche Untersuchungen 
gewonnenen Zahlen des Hochwaldes den Zuwachs nur fur eil1zelne 
Altersstufen an; diejenigen des Mittelwaldes aber beziehen sich auf 
bestimmte, durch Holzart und Zusammensetzung charakterisierte 

1) ·Waldbau, 4. Auf I. , § 113. 
2) Waldbau, 3. Auf I. , S. 159. 
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Formen. Es konnen deshalb keine allgemein giiltigen Sehlusse aUI> 
den Untersuchungen einzelnelr Bestande gezogen werden. 

. In der Literatur ist von Freunden des LichtE>tandes bisweilen die 
Ansicht vertreten, der Mittelwald stehe in seiner Zuwachsleistung gegen 
den Hochwaldbetrieb nicht zmruck. In seinem Waldbau hebt H. Cotta l } 

hei-vor, man konne durch ve:rstandige Auswahl des Oberholzes besser 
auf den Zuwachs einwirken als bei der Hoehwaldwirtsehaft. G. Wage
ner 2) kommt beim Vergleich beider Betriebsarten zu dem Resultat, 
daB der oberholzreiche Buchenmittelwald hOchstwahrscheinlieh einen 
viel hoheren Jahreszuwachs Hefere als der Buchenhochwald auf del' 
gleichen Standortsklasse. Gayer 3) sprieht die Ansieht aus, eine vor
urteilsfreie Wurdigung habe zu der Erkenntnis gefuhrt, daB der riehtig 
gepflegte Mittelwald im Ertrage hinter dem Hochwald wenigstens nicht 
zuruckstehe. Aueh manche Ertragsangaben der Praxis scheinen del' 
Ansieht eine Stutze zu bietell, daB der Mittelwald dem Hoehwald nicht 
nur nicht nachstehe, sondem ihn ubertreffe. In der Statistik Frank
reiehs wird der Ertrag des Hochwaldes in den Staatswaldungen ZIl 

2,91 ~ in den Gemeindeforsten zu 1,73 Festmeter je ha angegeben, wahrend 
die Nutzungen der Mittelwaldullgen mit 4,26 und 4,0 Festmeter be
ziffert sind. Naeh der graphischen Darstellung zu der Statistischen 
Nachweisung der Forstverwaltung Badens ist der wirkliehe Zuwachs 
im Hauptbestand fur den Mittelwald zu 5,5 Festmeter, fur den Hoch
,,'aId zu 4,9 Festmeter eingesehatzt. Aueh in den Gemeindewaldungell 
erseheint der Zuwaehs des Mittelwaldes hoher. . 

Alle derartigen Zahlen diiirfen, wenn es sich urn allgemeine Folge
rungen handelt, nur mit groBer Vorsicht aufgenommen werden. Die 
Ergebnisse der Statistik mUSS0n sich mit den Zuwachsgesetzen in tJber
einstimmung befinden. Nach den Grundbedingungen der Zuwachs
bildung kann die Holzmassenerzeugung im Mittelwald cet. par. die
jenige im Hochwald nicht uloortreffen, sondern sie muB dieser nach
stehen. Der naehhaltige Zuwachs des Mittelwaldes ist geringer als im 
Hochwald, weil imDurchschnHtsfestmeter derJahresemte, das 40-50% 
Reisig enthalt, dem Boden mehr an anorganischen Nahrstoffen ent
zogen wird, als in dem aus reifem Derbholz bestehenden Durchschnitts
festmeter des Hochwaldes, weil femer die StockausschIage in ihren 
Wuchsleistullgell zuruckgehen und nicht immer rechtzeitig erganzt 
werden konnen, weil endlich die Samenerzeugung viel haufiger und 
starker eintritt, als beim SchlllBstand des Hochwaldes. An del). meisten 
Orten beeintrachtigt auch der starke Graswuchs die Holzmassenerzeu
gung. Gegenteiligen Ergebnissen del' Statistik mi'tssen besondere Ur
sachen zllgrunde liegen. Sie beruhen vorzugsweise darauf, daB die 
durchschnittliehen Standortsbonitatell beider Betriebsarten verschieden 

1) Waldbau, "4. Aun., § 113. 
2) Waldbau, 1884, 10. Abschn. II. 
3) Waldbau, 1. Teil, III. Abschn. II. 10. 
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sind und daB bei den Ertragen des Hochwaldes die auf den Vorertrag 
entfallenden Zuwachsteile nicht beriicksichtigt sind 1). Bei der kriti
schen Vergleichung der Betriebsarten bildet aber nicht der Zuwachs 
des Hauptbestandes, 80ndern der Gesamtzuwachs den MaBstab. Wird 
dieser in Rechnung gezogen, so ergibt sich, daB, entsprechend den Grund
bedingungen der Zuwachsbildung, der Mittelwald dem Hochwald in 
seiner· Zuwachsleistung nachsteht. 

b) Werte. 

Der zunachst in die Augen fallende und zweifellos sehr beachtens
werte Vorzug des Mittelwaldes besteht darin, daB die in ihm erwachsenen 
Stalilme in einem gewissen Alter starkere Durchmesser erreichen, als 
im geschlossenen Hochwalde. Dies ist eine Folge des Freistandes, den 
sie schon friihzeitig nach dem erstmaligen Abtrieb des Unterholzes ge
nieBen. Nach dem Durchschnitt einer Anzahl von Untersuchungen 
in den Oberforstereien Merenberg und Weilburg 2) an Mittelwald
und Hochwaldstammen auf gleichem Standort war der Durchniesser 
der Mittelwaldstamme annahemd doppelt so hoch als bei den herr
schenden Stammen des geschlossen erzogenen Hochwaldes. Die Durch;. 
messer einer groBeren Zahl untersuchter Stamme lagen in folgenden 
Grenzen: 

Alter: 40 60 SO 100 120 Jahre 
1m Mittelwald erwachsen 20-30 36-50 54-66 66-SO 74-93}CJDnurch-messerin 
1m Hochwald erwachsen 12-18 20-28 27-35 36-42 42-48 Brusthiihe 

Abnliche Beispiele konnen aus vielen andem Mittelwaldullgen erbracht 
werden. 

Der Durchmesser der Stamme in Brusthohe kann aber, wenn er 
auch ein sehr beachtellswerter Faktor ist, llicht als MaBstab des Wertes 
angesehen werden. Er wiirde ein solcher nur sein konnen, wenn die 
iibrigen Bedingungen, von denen der Wert abhangig ist, bei den ver-

1) Dies gilt namentlich auch von der badischen Statistik, der einzigen, 
die in Deutschland vorliegt. Nach den Statistischen Nacbweisungen von 1907 
betrug der wirkliche Zuwachs am Hauptbestand 

in den Jahren . . 1862 1876 1888 1902 
fur den Hochwald . .. 4,3 4,3 4,5 4,9 fm 

" Mittelwald . .. 5,1 5,0 5,6 5,5" 
Genutzt sind aber im Gesamtwald, der zum weitaus groBten Teile aus Hochwald 
besteht, ca. 6 fm je Hektar. Bei dieser Nutzung hat sich aber der Vorrat von 
220 fm im Jahre 1862 auf 280 fm im Jahre 1902 vermehrt. Der fUr aIle tech
nischen und okonomischen Fragen maBgebende volle Zuwachs des Hochwaldes 
muD daher in den Staatswaldungen Badens weit hOher Bein, alB er nach der gra
phischen Darstellung erscheint. 

I) Vgl. des Verfassers Folgerungen del' B<ldenreinertl'agstheorie, § 122. 
S. 218. 
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schiedenen Betriebsarten die gleichen waren. Dies ist abel' nicht del' 
Fall. Fur die Wertleistung einer Betriebsart bildet das Durchschnitts
festmeter, welches zur Nutzung gelangt, die Einheit und den MaBstab. 
Dessen Wert wird abel' schon durch die Tatsache, daB im Mittelwald 
zufolge seiner eigentiimlichen Verfassung etwa 40 % Reisholz erzeugt 
werden, dem Hochwald gegenuber stark herabgedruckt 1). 

Sodann werden aber durch die im Mittelwalcl vorliegenden Wachs
tumsbedingungen die formalen Eigenschaften des Holzes ungiinstig 
beeinfluBt. Die freie SteHung del' Stamme, welche nach clem Abtrieb 
des Unterholzes schon im 20. Jahre vorgenommen wird, hat zur Folge, 
claB die Aste, clie sich in einer Hohe von 3-6 m vorzufinden p£1egen, 
erhalten bleiben. Sie wachsen in den Holzkorper hinein und verhindern 
die Ausbildung derjenigen technischen Eigenschaften, die fur die wert
voHsten, Sortimente (Schneide- und Spaltholz) vorzuglich in Betracht 
kommen. Mit der starken Astbildung ist auch ein starker AbfaH ver
bunden 2). Astreinheit und VoHholzigkeit sind aber die wichtigsten 
Eigenschaften, von welchen die nachhaltige Wertzunahme des Holzes 
abhangig ist. 

Das beste Material zur Vergleichung del' Gesamtleistungen def! 
lVIittelwaldes mit denen des Hochwaldes bieten die Ergebnisse der Sta
tistik del' franzosischen Staats- und Gemeindewaldungen. In jenen 
herrscht del' Hochwald vor, in den Gemeindewaldungen der Mittelwald. 
Beide liegen Mufig in unmittelbarer Nahe nebeneinander. Nach del' 
Statistik des Ackerbauministeriums betrug im Wirtschaftsjahr 1876 
der Preis des Durchschnittsfestmeters in den Staatswaldungen 16,26 Fr., 
in den Gemeindewaldungen 8,42 Fr., del' Ertrag fUr 1 Jahr und Hektar 
im Staatswald 38,59 Fr., in den Gemeindewaldungen 22,70 Fr. Weun 
auch noch andere Ursachen fUr diese groBen Abweichungen vorhanden 
sind, so liegt doch die wichtigste in der Betriebsart. Flir ElsaB-Lothringen 
sind gelegentlich der Versammlung des Deutschen Forstvereins in StraB-

1) Nach den von Lauprecht (Allgem. Forst- u. Jagdz., Supplement, 8. Bd., 
1. Heft) fur den Muhlhiiuser l\Iittelwald angestellten Untersuchungen lag das 
Reisholzprozent fur eine Reihe von Mittelwaldschlagen in den Grenzen von 30-:-47., 
Brecher (Aus dem Auenmittelwald, 1886, S. 64) gibt fUr die erste Bonitiit das 
Reisholzprozent Zu 44, fur die zweite zu 52, fUr die dritte zu 56 an. Nach N ey, 
Bericht uber die Hauptversammlung des D. F. V. in Stra13burg, S. 33; betrug 
die Abnutzung in den Gemeindewaldungen von EIsa13-Lothringen, in denen del' 
l\Iittelwald vorherrscht, im Durchschnitt del' Jahre 1901/06 1,67 fm Derbholz 
(= 54 %), 1,39 fm Nichtderbholz (= 46 % del' Gesamtmasse). 

2) Nach Messung einer Anzahl von l\Iittelwaldstammen in del' Oberfol'st .. rei 
Schkeuditz betl'ug der AbfaH HiI' den laufenden Meter 2-3,1, im Mittel 2,5 em; 
an den l\'Iittclwaldeichen des Gemeindewaldes Cubach (Oberforsterei Weilburg) 
2,2-4,5, im Mittel 3 cm. Die im Hochwald unter plenterwaldartigen Bedingungen 
erwachsenen Eichen des Spessarts zeigen dagegen nul' einen AbfaH von l-I,e; em 
auf den laufenden Meter. (Vgl. des Verfassel's Folgel'ungen del' Bodenreinertrags. 
theorie, § 81: Alteichen im Forstamt Rothenbuch.l 
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burg von N ey 1) statistische Nachweise mitgeteilt, aus denen hervor
geht, daB auch dort die Ertrage der Gemeindewaldungen, in denen 
der Mittelwald vorherrscht, denen des Staatswaldes, in dem der Hoch
wald uberwiegt, nachstehen. In den meisten deutschen Staaten lassen 
sich die wirklichen Unterschiede nicht scharf nachweisen, weil die Er
gebnisse der Mittelwaldungen nicht getrennt dargestellt werden, haufig 
auch Mittelwalder vorliegen, die schon seit langer Zeit in der Dber
fuhrung begriffen sind. Im allgemeinen kornrntdas okonornische Ver
halten in den geringen Nutzholzprozenten zurn Ausdruck, die uberall 
da vorhanden sind, wo Mittelwaldungen vorherrschen 2). Gerade dieser 
Umstand hat die horstweise Gestaltung des Oberholzes und der Ver
jiingungen herbeigefiihrt. Aber diese hat nicht die Erhaltung des Mittel
waldes, sondern seine Dberfiihrung in Plenterwald zur Folge. 

3. Der Reinertrag. 

a) Waldreinertrag. 

Wenn das Produkt aus Masse und Wert der Masseneinheit, d. h. 
der Rohertrag auf der Flacheneinheit, beirn Mittelwalde kleiner ist als 
beirn Hochwalde, so folgt ohne weitere zahlenrnaBige Nachweise, daB 
auch der Waldreinertrag dem des Hochwaldes nachsteht. Denn die 
Produktionskosten, die zur Ermittelung des Waldreinertrags vorn Roh
ertrage abgezogen werden, sind zu wenig verschieden, urn wesentliche 
Anderungen in den Ergebnissen zu begriinden; und wenn sie verschieden 
sind, werden sie zuungunsten des Mittelwaldes in die Wagschale fallen. 
Die Verwaltungskosten sind beirn Mittelwald nicht niedriger, sondern 
eher hoher als beirn Hochwald. Es ist bekannt, daB der Mittelwald 
an die Tatigkeit der Bearnten hohe Anspruche stellt. Die Verwaltungs
und Schutzbezirke werden daher kleiner sein rnussen. Dasselbe gilt 
hinsichtlich der Kulturkosten. Im Mittelwald rnussen entweder kost
spielige hochstarnmige Pflanzungen vorgenornmen werden, oder, bei 
horstweiser Verjiingung, sehr griindliche Bodenbearbeitungen statt
finden, urn die Kulturen zur Dberwindung del' Gefahren durch Unkraut 
und Stockausschlage zu befahigen. Auch die Gewinnungskosten des 
Holzes sind wegen des hohen Reisigprozentes hoher als irn Hochwalde. 

1) Bericht tiber die VIII. Hauptversammlung des D. F. V. in StraBburg. 
In den Staatswaldungen betrug die Bruttoeinnahme aus Holz ftir 1 Hektar im 
Durchschnitt der Jahre 1876/190532,27 M., in den Gemeindewaldungen im Durch
schnitt der Jahre 1901/06 26,87 M. 

2) N ey, a. a. O. gibt das Nutzholzprozent fur die Gemeindewaldungen in 
EIsa.l3-Lothringen, in denen der Mittelwald vorherrscht, zu 19 an, wahrend es ftir 
die Staatswaldungen im Durchsehnitt der Jahre 1876-1905 32 betragen hat. 

Martin, Forst!. Statik. 2. Auf!. 17 
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b) Bodenreinertrag. 
EinezahlenmlU3ige Nachweisung der Bodenreinertrage des Mittel

waldbetriebes im Vergleich zu denen der Hochwaldwirtschaft ist nicht 
wohl durchfuhrbar. Wird sie nach positiven Ertragsangaben versucht, 
so erhalt man Resultate, die nur fUr bestimmte Verhaltnisse dieser 
nach ihrer Zusammensetzung so mannigfaltigen Betriebsform Geltung 
haben. Ein allgemeines Urteil uber das Verhalten des Mittelwaldes zu 
den Forderungen der Bodenreinertragslehre kann am besten nach 
dem Gang des Massen - und Wertzuwachses und der Masse und Be
schaHenheit des Vorratsabgegeben werden. 

Zunachst ist man geneigt, in clem bedeutenden Starkezuwachs 
der Mittelwaldstamme, der schnellen Erreichung bestimmter Stamm~ 
durchmesser und dem geringen Holzvorrat, der im Mittelwald vor
handen ist, Grunde zu erblicken, die in bezug auf den Bodenreinertrag 
giinstig wirken. Diesen positiven, den Bodenreinertrag steigernden 
Faktoren steht aber, inder entgegengesetzten Richtung wirkend, der 
Umstand entgegen, daB die Werterzeugung im Mittelwalde infolge der 
starken Reisholzmenge und der abfalligen astigen BeschaHenheit der 
Oberholzstamme weit geringer ist als im geschlossenen Hochwalde; 
und da unter allen Umstanden der Reinertrag des Bodens in der wirk
lichen Gesamtwerterzeugllng seine Quelle hat, so liegt in der Verringe
rung der absoluten Hohe dieser letzteren auch die Ursache einer ne
gativen Wirlmng in bezug auf den Bodenreinertrag. Sie druckt diesen 
um so starker herab, je hoher die negativen Elemente sind, die auBer 
dem Zins des Vorrats den Bodenreinertrag vermindern, was im starksten 
MaBe am Verhalten des Niederwaldes ersehen werden kann. 

Eine Frufung der Bilclung des Holzkorpers zeigt, daB im Mittel
walde die Bedingungen zu einer gleichmaBigen, stetigen Entwicklung 
des Baumschaftes, die aus physiologischen und okonomischen Griinden 
anzustreben ist, nicht vorliegen. In physiologischer Hinsicht wirkt 
der schnelle Wechsel der Wachstumsbedingungen, welcher durch den 
Abtrieb des Unterholzes und die plOtzliche Umlichtung der Oberholz
stamme bewirkt wird, nicht gUnstig. Dies tritt in der Ungleichheit 
der Jahrringe hervor, die nach jedem Unterholzabtrieb plotzlich breiter 
werden und dann allmahlich wieder abnehmen. Ebenso verhalt es sich 
in tikonomischer Beziehung. Nach den Untersuchungen von Laup
rech t 1) betrug der Zuwachs in den Mittelwaldungen von Miihlhausen 
und Worbis fur die Altersstufen von 

39-44 
1l,9 

44-54 
9,9 

54-75 
5,2 

75-94 Jahre 
4 Prozent 

der bei Beginn der betreffenden Zeitraume vorhandenen Masse. Diese 
Zahlen zeigen, daB die· Zuwachsprozente bei den jiingeren Stamm-

1) Allgem. Forst- u. Jagdz. 1886. 
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klassen weit hOher sind, als es wirlschaftlkh erforderlich oder erwiinscht 
ist. Die Folgerungen der Eodenreinerlragslehre konnen dahin charak
terisierl werden, daB eine angemessene Verzinsung des zu erhaltenden 
Eetriebskapitals, in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtheit, 
erfolgen solI. 1m regelmaBigen Hochwald wird dieser Forderung da
durch eritsprochen, dall die Eestande in der Jugend geschlossen ge
halten werden. Erst nachdem eine gute Schaftform hergestellt ist, 
setzen starkere Durchforstungen und Lichtungen ein, die das Zuwachs
prozent erst dann steigern oder in seiner Abnahme aufhalten, wenn e~ 
im Schlullstand unter das zu fordernde Mall herabsinkt. 1m Mittel
walde wird dagegen das Zuwachsprozent in einem Alter gesteigert, in 
welchem hierzu vom okonomischen Standpunkt kein Anlall vor
handen ist. 

Eetrachtet man die Folgerungen der Wirtschaftsprinzipien im 
Zusammenhang mit der geschichtlichen Entwicklung der Volkswirt
schaft, so ist stets zu beachten, daB neben der Forderung der Verzinsung, 
welche die Eodenreinertragslehre charakterisiert, die Regel zunehmen
der Intensitat, auf welche fruher hingewiesen wurde 1), wirksam ist. 
Wie diese Regel in der Hochwaldwirlschaft dadurch zur Gestaltung 
gelangt, daB trotz der starken, die Masse vermindernden Durchfor
stungen, welche die Eodenreinertragslehre verlangt, der Wert des Vor
ratskapitals beim Fortschreiten der forsttechnischen und wirtschaft
lichen Entwicklung der Kulturlander zunimmt, so mull sie auch bei 
der Wahl der verschiedenen Eetriebsarten beachtet werden. Der Mittel~ 
wald ist mit der Regel der zunehmenden Intensitat der Forstwirtschaft 
nicht zu vereinbaren; er ist eine extensive Eetriebsform, die nur so 
lange zeitgemaB war, als geringe Anspruche an die Leistungen des Waldes 
gestellt wurden. Der Mittelwaldbetrieb behalt seinen eigenartigen 
Charakter nur dann, wenn die Oberholzstamme einzeln und in lichtem 
Stande gehalten werden. Sobald die Oberholzmenge ein gewisses MaS 
iiberschreitet oder in der Form von in sich geschlossenen Horsten ge
halten wird, geht das Unterholz durch die Eeschattung der Oberholz
stamme zurUck. Der Mittelwald geht hierdurch allmahlich in die Form 
des Plenterwaldes iiber, der ihm nach seiner auBeren Erscheinung sehr 
ahnlich - nach seiner Geschichte und seinem wirlschaftlichen Ver
halten dagegen sehr verschieden von ihm ist. 

4. Folgerungen. 
Wegen seines Verhaltens bezuglich d~ £odens sowie des Roh~ 

und des Reinertrags empfiehlt es sich, den Mittelwald, sofern es die 
Verhaltnisse der Waldeigentumer gestatten, tunlichst zu besohranken. 

1) V gl. die Ausfiihrungen am Schlusse des ersten Teils, S. 184. 
17* 
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Filr die meisten Mittelwaldungen ist die Vberfiihrung in Hochwald 
anzustreben. Diese kann erfolgen: 

a) Durch den vorhandenen Bestand. 
Wenn im Oberholze des Mittelwaldes wuchsige mittlere Altel'S

klassen vorherrschen, Hi6t sich durch Beschrankung der Aushiebe auf 
alte und schlechtwuchsige Stamme ein Zusammenwachsen des Ober
holzes herbeifuhren, wodurch das Unterholz, wenigstens zum Teil, zum 
Absterben gebracht wird. Soweit dieses wuchsig und stammreich ist, 
muB es durchforstet werden. Einzelne wuchsige Ausschlage gehen 
dann in den Hauptbestand uber, so daB aus Ober- und Unterholz ein 
Bestand mit hochwaldahnlichem Charakter gebildet wird. Beim Mangel 
an ·OberhoIz und reichlichem Vorhandensein wuchsigen Unterholzes 
kann der Hauptbestand vorzugsweise aus letzterem gebildet werden. 

b) 1m Wege der Verjiingung. 
Besteht das Oberholz vorzugsweise aus alten oder schlechtwuchsigen 

Stammen und das Unterholz ist zur Bestandesbildung nicht genugend, 
so muB die Umwandlung im Wege der Verjiingung bewirkt werden; 
und zwar entweder auf naturlichem oder, wie es meist der Fall sein 
wird, auf kiinstlichem Wege, durch Saat oder Pflanzung. In beiden 
Fallen ist mit Rucksicht auf den EinfluB der Stockausschlage die Be
lassung eines Bestandesschirmes zu empfehlen, zu dem geeignetes Ma
terial in den schwacheren Oberholzklassen und den besseren Stock
ausschlagen gegeben ist. 

Unter allen Umstanden ist abel' bei der Behandlung des Mittel
waldes der Grundsatz £estzuhalten, daB man zunachst die Leistungs
fahigkeit des bestehenden Waldzustandes untersuchen und 
eventuell im Wege der Bestandespflege £ordern muB. Die 
Dberfuhrung ist erst dann vorzunehmen, wenn die vorhandenen Be
stande im Wege der Bestandespflege in ihren Zuwachsleistungen nicht 
mehr genugend gefordert werden konnen. 

III. Der Femel- oder Plenterbetrieb. 
Der Femelwald ist die natiirlichste Form der Bestandesbildung. 

Bevor der Mensch in die Verfassung des Waldes eingriff, war er allge
mein vorhanden. Seine Entstehung ist darin begriindet, daB die Wald
baume auch unter den gleichmaBigsten Wachstumsbedingungen von 
ungleicher Lebensdauer sind. Einzelne Stamme sterben vor anderen 
abo In den hierdurch gebildeten Lucken siedeln sich junge Holzpflanzen 
an und bilden mit den vorhandenen Baumen einen ungleichalterigen 
Bestand. In diesem Entwicklungsgang ist zugleich die Ursache dafiir ent-
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halten, daJl die Jungwiichse in der Form. von Horsten entstehen. An 
die Stelle eines niedergefallenen alten Baumes tritt ein seinem Kronen
umfang annahemd entsprechender junger Horst. 1m Gegensatz zum 
Mittel- und Niederwald, die in der Nahe bewohnter Orte infolge von 
menschlichen Eingriffen entstanden sind, hat sich der naturwiichsige 
Plenterwald um so bestimmter ausgebildet und erhalten, je weniger 
der Mensch in den Bestand des Waldes eingriff. Mit der Einfiihrung 
einer geregelten Forstwirtschaft gewann dagegen der schlagweise Be
trieb an Ausdehnung. 

In der neueren Zeit hat es nicht an Bestrebungen gefehlt, die auf 
die Erhaltung oder Wiedereinfiihrung des Plenterbetriebs gerichtet sind. 
Nicht nur fiir die Zwecke des Schutzes undo der SchOnheit, denen der 
standige Charakter des Plenterwaldes am besten entspricht, sondem 
auch aus wirtschaftlichen Griinden werden ihm Vorziige eingeraumt. 
Als einer der ersten seiner Vertreter ist Werneburg 1) zu nennen, 
der sich fiir eine weitgehende Einfiihrung des Plenterwaldes bei den 
Hauptholzarten des deutschen Waldes aussprach. Fiir seine Einfiih
rung und Erhaltung im Tannengebiet des Schwarzwaldes trat Schu
berg 2) in die Schranken. Auch Gayer betont in seinen Schriften 
die gfulstigen Seiten des Plenterwaldes entschiedener als die ungiinstigen. 
In Norddeutschland ist Dues berg S) als Freund des' Plenterwaldes 
hervorgetreten. Weit mehr BeachtUIig als in Deutschland ist ihm in 
der Schweiz zuteil geworden. Hervorragende dortige Forstwirte -
Gurnaud 4), Biolley 4), Fankhauser '), Engler Ii), Balsiger 6) -
haben sich eingehend mit dem waldbaulichen und okonomischen Ver
halten des Plenterwaldes beschaftigt. Es ist deshalb von Wichtigkeit, 
ein Urteil dariiber zu gewinnen, wie er sich anderen Betriebsarten, 
namentlich dem schlagweisen Hochwald gegeniiber, verhalt. Ein solches 
Urteil ergibt sich aus seinem Verhalten zum Boden, seinen Ertrags
leistungen und seiner Verjfulgungsfahigkeit. 

1. Das Verhalten zum Boden. 
Aligemein wird es als ein Vorzug des Femelwaldes angesehen, daB 

er den Boden in gutem Zustand erhalt. Er zeichnet sich in dieser Hin
sicht durch ein sehr gleichmaBiges Verhalten aus. Beim schlagweisen 
Betrieb geht die kritische Periode der Verjfulgung, mag sie natiirlich 

1) O'be1' den geregelten Plente1'betrieb. Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. 1875. 
2) Scblaglichter zur Streitfrage: "Schlagweiser Hochwald- oder Femel· 

betrieb?" im Forstwiss. Zentralbl. 1888. 
3) Der Wald als Erzieher. 1910. 
4) In verschiedenen Artikeln der Schweizerisohen Zeitschrift fur Forstwesen. 
6) Wirtschaftsprinzipien fiir die natiirliche Verjungung. Schweizer. Zeit-

schrift 1900. 
6) Der Plenterwald und seine Bedeutung fur die Forstwirtschaft der Gegen

wart. 1914. 
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oder ki.instlich erfolgen, ohne nachteilige Einflusse auf den Zustand 
des Bodens nicht voruber. Bei der standigen Bestockung des Plenter
waldes ist dies nicht der Fall. Eine Veranderung der Bedingungen 
fur die Zersetzung und Mischung des Humus, dessen Zustand fur die 
Wirtschaft von so groBem EinfluB ist, tritt bei der gleichmaBigen Ver
fassung des Plenterwaldes nicht ein. Ebenso konnen die Schlagun
krauter, die in Kahl- und Lichtschlagen dem Boden schadlich werden, 
in einem gut gehaltenen Plenterwald nicht zu einer der Holzzucht naeh
teiligen Entwiekhmg kommen. 

Bei einer Wurdigung des Verhaltens des Plenterbetriebs zum Boden 
ist jedoeh nicht unbeachtet zu lassen, daB seine vorteilhaften Seiten 
aufgehoben oder doeh in' hohem MaBe abgesehwacht werden, wenn 
die erstrebten Verjungungen nicht erfolgen. Alsdann tritt dureh die 
starkeren Bestandesoffnungen an den der Sonne ausgesetzten Randern 
der Horste eine Verangerung oder Verwilderung des Bodens ein, die, 
wenn aueh allmahlieh und auf hleineren Flachen, eine ahnliehe Wir
kung ausubt, wie sie, plOtzlieher und ausgedehnter, bei schlagweiser 
Betriebsfuhrung erfolgt 1). Sodann lehrt die Erfahrung, daB aueh im 
Rahmen des sehlagweisen Betriebs die Bodenkraft erhalten werden 
kann, wenn aueh wahrend der Periode der Verji.ingung naehteilige 
Einwirkungen nieht ganz ausbleiben. Dureh die Wahl der Holzart, 
sowie dureh riehtige Sehlagfiihrung und Bestandespflege kann man 
der Abnahme der Bodenkraft entgegentreten. Wenn die natfuliehen 
Verji.ingungen riehtig geleitet und die Kulturen gut und in nieht zu 
weiten Verbanden ausgefuhrt werden, wel1l1 bei den Durehforstungen 
fiir die Erhaltung bodenschiitzenden Unterstandes Sorge getragen 
wird und bei Lichtungen ein rechtzeitiger Unterbau stattfindet, so 
tritt, wie ein umfassender tTberblick uber den Zustand der Walder 
lehrt, eine dauernde Beeintrachtigung des Bodenzustandes nieht ein. 
Es ist nicht die Form des schlagweisen Betriebs, es sind vielmehr Fehler 
in der Anwendung der auf ihn gerichteten wirtschaftlichen MaBnahmen, 
wel1l1 durch die Fuhrung der SchHige eine dauernde Bodenversehlech
terung herbeigefiihrt wird. 

2. Der Rollertrag. 

a) lVlasse. 

In dem Umstand, daB der Plenterwald unter entsprechenden Be
dingungen den Boden in gutem Zustand erhalt, liegt zugleieh ein Mo
ment, das in bezug auf den Zuwachs giinstig wirkt, da ja alle nach
haltigen Zuwachsleistungen vom Zustand des Bodens abhangig sind. 

1) Beispiele dafiir, daB diese Folgen wirklich eingetreten sind, bietet die 
Geschichte der deutschen Waldungen vor G. L. Hartig und H. Cotta in reichem 
MaBe dar. 
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Manche Zuwachsermittelungen haben zu dem Ergebnis gefiihrt, daB 
der Plenterwald unter Umsta-nden den schlagweisen Betrieb ubertreffen 
kann. So z. B. diejenigen ffir die Tanne in Baden 1) und in der Schweiz 2). 
Allein solche Urteile diirfen nicht verallgemeinert werden; sie haben 
in besonderen Verha-ltnissen ihre Ursache. Andererseits konnen auch 
aus der Ertragsstatistik der Verwaltung, deren· Ergebnisse zum Teil 
entgegengesetzter Art sind, keine allgemein giiltigen Folgerungen ge
zogen werden. So wird z. B. in der Statistik der osterreichischen Staats
forstverwaltung ffir die im Plenterbetrieb bewirtsch!!>fteten Waldungen 
ein durchschnittlicher Jahresertrag angegeben, der gegen den schlag
weisen um mehr als die Halfte zuruckbleibt 3). Die wesentlichste Ur
sache dieses groBen Unterschiedes liegt aber nicht in dem Charakter 
des Plenterwaldes, sondern in dem Umstand, daB derselbe (im Gegen
satz zum Mittelwald) in den meisten Teilen Osterreichs die ungiinstigsten 
Lagen, die hOchsten, steilsten, felsigsten Flachen einnimmt und daB 
von dem, was wachst, wegen der Schwierigkeit der Bringung nur ein 
Teil genutzt und in der Statistik nachgewiesen werden kann. 

. Ein allgemeines Urteil uber die Zuwachsleistungen des Plenter-
waldes kann am besten aus den allgemeinen Wachstumsbedingungen, 
die in ihm vorliegen, abgeleitet werden. Zweifellos entspricht ein nor
maIer Plenterwald den Bedingungen, unter denen auf einer gegebenen 
Flache ein Zuwachsmaximum erzeugt wird, sehr gut. Wel1n im Plenter
wald die mittleren Altersklassen vorherrschen und die Bestockung voll
standig ist, so werden die Quellel1 des Zuwachses, Boden und Luft
raum, vollstandig ausgel1utzt. Daher muB auch das Resultat dieser 
Ausl1utzung, welches im Ertrag des Plel1terwaldes hervortritt, sehr 
giinstig sein. Doc Zuwachs des Plenterwaldes ist den jiingsten und 
altesten Stufen des schlagweisen Hochwaldes zweifellos uberlegen. 

Trotz der Berechtigung solcher theoretischen Erorterungen be
dUrfen aHe yom idealen Plenterwald abgeleiteten Folgerungen sehr 
der Einschrankung, weil die wirklichen Verhaltnisse von den idealen 
gerade im Plenterwald sehr stark abweichen. Eine trberlegenheit des 

1) Vgl. Schuberg, Forstw. Zentralblatt, 1886; Ganter, Verhandlungen 
des Bad. Forstvereins 1884. Nach den neuesten Mitteilungen der Badischen Ver· 
suchsanstalt - Statist. Nachweis aus der Forstverw. 1907 - wird der laufende 
Zuwachs der Tanne in den Femelwald-Lichtungsversuchsflachen des Forstbezirka 
Wolfach wahrend einer 21- bzw. 16 jahrigen Dauer zu 11 und 16 fm angegeben. 
Das letztere Ergebnis ubertrifft fast aIle Vergleichsflachen des schlagweisen Hoch· 
waldes. 

S) Nach Wernick, Allgem. Forst· u. Jagdz. 1910, hat im Plenterwald von 
Couvet der jahrliche Holzertrag je Hektar in den letzten 20 Jahren 9,2 fm be
tragen; der Vorrat ist in dieser Zeit von 40385 auf 41468 fm gestiegen. 

3) Nach dem Jahrbuch der Staats- und Fondsguter.Verwaltung, 2. Band, 
1897, betrug die Flii.che des schlagweisen Hochwaldbetriebs 613910 ha mit einem 
Qesamt-Jahreseinschlag von 2475355 fm, d. i. fur 1 Hektar 4,Ofm. 1m Plenter· 
betrieb wurden 152893 ha bewirtschaftet. Der Jahreseinschlag betrug 225215 fm, 
d. i. fUr 1 Hektar 1,5 fm. 



WaliI der Betriebsart. 

Plenterwaldes iiber den schlagweisen Betrieb kann aus den Wachs
tumsbedingungen nicht gefolgert werden. MaBgebend ist in dieser 
Beziehung die durchschnittliche Zuwachsleistung, nicht der· Zuwachs 
einzelner Jahre und Altersstufen. Der dem Standort entsprechende 
Durchschnittszuwachs kann auch im gleichalterigen Hochwald erzeugt 
werden. 1m Stangenalter leistet dieser mehr als der Plenterwald, auch 
bei idealer Zusamtnensetzung. Die geringen Zuwachsleistungen in 
der ersten Jugend und die Abnahme der Wuchskraft im, hOheren Alter 
ist eine allen organischen Bildungen eigentiimliche Erscheinung. Auch 
im Plenterwald kommt sie zur Geltung. Hier sind es viele kleine Gruppen 
von Jungwuchs mit geringem Zuwachs, die in ihrer Gesamtheit den 
Zuwachs der Bestande oder Reviere ebenso beeintrachtigen, wie die 
groBeren zusammenhangenden Jungwuchsflachen beim schlagweisen Be
trieb. Die Meinung aber, daB im Plenterwald das Licht besser aus
genutzt werde als im schlagweisen Hochwald, kann nicht wohl auf
recht erhalten werden angesichts der Tatsache, daB die hOchsten be
kannt gewordenen Zuwachsleistungen in gleichalterigen Stangenorten 
erfolgen. Bei der Vergleichung der Betriebsarten in bezug auf den Zu
wachs kann nicht unberiicksichtigt bleiben, daB der Anteil des Reis
holzes, welches mehr anorganische Bodennahrstoffe enthalt, im Plenter
wald groBer ist als im regelmaBigen Hochwald. Wichtiger noch ist 
die Erwagung, daB beim Plenterwald in weit hOherem MaBe als beim 
schlagweisen Betrieb Verhaltnisse praktischer Natur wirksam sind, 
welche auch bei ungestorter Entwicklung der Bestande den wirklichen 
Zuwachs hinter den normalen zuriicktreten lassen. Durch die Ein
wirkungder vorgewachsenen alteren Stamme auf das Wachstum der 
jiingeren, durch die Schwierigkeit, die einzelnen Stamme zur Zeit ihrer 
Hiebsreife zu nutzen, durch die Schaden, welche Fallung, Raumung 
und Abfuhr verursachen, liegen im Plenterwald oft Verhaltnisse vor, 
die bewirken, daB sich der wirkliche Zuwachs von dem idealen weit 
entfemt. 

b) Wert. 
Ahnlich wie beziiglich der Masse verhalt es sich IDit der Wert

erzeugung im Plenterwalde. Es ist bekannt, daB in diesem Stamme 
von vortrefflicher Beschaffenheit erwachsen. Die besten Holzer des 
deutschen und auBerdeutschen Waldes sind im Plenterwalde oder doch 
unter den Bedingungen des Plenterwaldes hervorgebracht. Die sub
stantielle Beschaffenheit des Holzes, von der wichtige technische Eigen
schaften abhangen, wird durch die standige Deckung des Bodens ge
fordert. Diese verzogert das Erwachen der kambialen Tatigkeit und 
verhindert die Bildung starker Schichten lockeren Friihjahrsholzes. 
Der innere Bau des Holzkorpers wird dadurch gUnstig beeinfluBt. Die 
Stammbildung zeigt im Plenterwald, insbesondere bei der Eiche, Buche 
und Tanne, eine auBerordentliche GleichmaBigkeit des Gefiiges. Dem 
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friiher 1) aufgestellten Ideal, daB die Jahrringe des Schaftes tunlichst 
gleic~aBig sein sollen, wird im Plenterwalde am besten Geniige ge
leistet. 

Trotz solcher allbekannten Tatsachen dad man sich betreffs der 
Werterzeugung im Plenterwald keinen optimistischen Erwartungen hin
geben. Die guten Stamme, durch die der Plenterwald ausgezeichnet 
ist, sind zu selten; sie beanspruchen zu groBen Wachsraum, als daB 
man sie als MaBstab der Werterzeugung auf der Flacheneinheit ansetzen 
diirfte. In der unmittelbaren Umgebung von Stammen der genannten 
Beschaffenheit finden sich immer andere, die durch jene in der Ent
wicklung gehemmt sind. MaBgebend fiir die Leistung ist der Wert des 
Durchschnittsfestmeters; und dieser wird durch manche der im Plenter
walde vorliegenden Wuchsbedingungen herabgedriickt. Die Ursache 
einer negativen Einwirkung auf den Wert liegen beim Plenterwald 
haufig in der zu langen trberschirmung der jungen Bestandesglieder, 
haufig auch in der friihen seitlichen Freistellung. Durch eine senk
rechte trberschirmung wird der Hohenwuchs zuriickgehalten, was fiir 
die Ausbildung astreiner Schafte nicht forderlich ist. Die friihzeitige 
seitliche Freistellung hat zwar eine starke Durchmesserzunahme zur 
FoIge; sie bewirkt aber auch, daB die Kronen tiefer angesetzt werden. 
Die besten Bedingungen fiir die Ausbildung der technisch wichtigsten 
Eigenschaften, Astreinheit und Vollholzigkeit, werden im SchluB des 
Hochwaldes, wenn dieser nicht zu kleinlich und angstlich aufgefaBt 
wird, dargeboten. Durch den geschlossenen Stand findet eine Kon
kurrenz der Kronen statt, durch die sich die Stamme von Asten reinigen. 
Trotz mancher Hemmnisse der individuellen Ausbildung ist dieser Kon
kurrenzkampf bei rechtzeitigem Eingriff der Bestandespflege von den 
besten Folgen fiir die Entwicklung des Einzelstammes und des ganzen 
Bestandes. Es liegt deshalb nur selten Grund vor, absichtlich Ungleich
heiten in der Bestandesbildung herbeizurufen, wie es im starksten MaBe 
beim Plenterwald geschieht. Die horstweise Gruppierung der Jung-' 
wiichse ist oft nicht moglich, ohne daB sich an ihren Randem astige 
Stamme bilden, die zugleich dadurch schadlich werden, daB sie an
grenzende jiingere in der Entwicklung hemmen. Dem Mangel der ge
schlossenen Erziehung, daB der Starkezuwachs zuriickbleibt, muB im 
Wege der Durchforstung und Lichttmg entgegengetreten werden. 

3. Der Reinertrag. 

a) Waldreinertrag. 
Das Verhalten des Plenterwaldes in bezug auf den Waldreinertrag 

ergibt sich unmittelbar aus den beiden Bestandteilen des Rohertrags, 
der in der einfachsten Form als Produkt aus dem Massenzuwachs auf 

1) V gl. den Abschnitt iiber den Starkezuwachs, S. 40 fIg. 
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der Flacheneinheit und dem Wert des Durchschnittsfestmeters d~r
gestellt werden kann. Die Verwaltungs-, Kultur- und Gewinnungs
kosten fallen, trotzdem sie in mancher Hinsicht verschieden sind, zu 
wenig in die Wagschale, als daB sie wesentliche Anderungen des Wald
reinertrags beirn Plenterwald gegeniiber dem schhigweisen Betrieb be
wirken konnten. Dem vermehrten Aufwand fiirWegebau stehen heim 
Plenterwald, wo die entsprechenden Bedingungen fiir ihn vorliegen, 
geringere Kulturkosten gegeniiber. Aus den obigen Angaben iiber die 
Massen- und Werterzeugung geht hervor, daB der Plenterwald unter 
Verhaltnissen, die fiir ihn giinstig liegen, den schlagweisen Betrieb iiber
treffen kann, wie es auch fiir die besten Vergleiehsobjekte, die aus der 
Literatur bekannt geworden si.nd, nachgewiesen ist 1). 

b) Bodenreinertrag. 

Nachweise iiber den Bodenreinertrag in der iiblichen Weise -
durch Berechnung von Bodenerwartungswerten - sind fiir den Plenter
betrieb nicht durchfiihrbar; die Methode der Bodenerwartungswerte 
ist ganz dem schlagweisen Betrieb angepaBt. Die wesentlichste Ur
sache der Schwierigkeit in der Anwendung von Rechnungsergebnissen 
jeder Art liegt aber in dem Umstand, daB die wirtschaftlichen Elemente, 
die man dazu bedarf, einen flieBenden, nach Zeit und Ort wechselnden 
Charakter tragen. Beim Plenterbetrieb macht sieh das in besonderem 
Grade geltend. Manche Faktoren, die den Bodenreinertrag beeinflussen, 
wie namentlich das Verhalten zum Boden, die Sicherheit der Betriebs
fiihrung, konnen nicht in bestimmten Zahlen; sondern nur in gutacht
licher Fassung zum Ausdruck gebraeht werden. Diese Erlmnntnis 
sehlieBt nieht aus, daB eine weitgehende Besehaffuug von zahIenmaBigem 
Material fur die kritisehe Vergleiehung der beiden wiehtigsten Betriebs
arten der modernen Forstwirtschaft als sehr erwfinscht bezeiehnet 
werden muB. Je griindIicher dies gesehieht, um so besser laBt sieh das 
Urteil iiber das okonomische Verhalten des Plenterwaldes begriinden, 
aueh wenn der Nachweis in der Form einer vollstandigen Reehnung 
nicht durchgefiihrt werden kann. 

DaB sieh einzelne, aus gesunden Stammen zusammengesetzte Be
'Staude in bezug auf das Verhaltnis von Zuwachs und Vorrat; von dem 
der Bodenreinertrag abhangig ist, sehr giinstig verhalten, ergibt sieh 
unmittelbar aus den Querschnitten, die an herrsehenden Stammen 
der versehiedenen Starkeklassen gemaeht werden. Beziiglieh der Nach
haltigkeit des Stlirkezuwachses und der dureh das Verhaltnis der Jahr
ringbreite zum Durehmesser bestimmten Massen- und Wertzuwachs
prozente iibertrifft der Plenterwald aIle Formen gleiehalteriger Bestlinde. 

1) Wernick, Plenterwald. Allgem. Forst- u. Jagdz. 1910 (Die Geldertrage 
des Plenterwaldes von Couvet im Vergleiche zu denen der groBeren deutschen 
Staatsforstverwaltungen). 
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Der Gang des Starkezuwaehses erfahrt im Plenterwalde gegenuber 
regelmaBigen gleiehalterigen Bestanden eine Umkehrung: In gleieh
a1terigen Bestanden nimmt die Breite der Jahrringe in der Pegel in der 
zweiten Halite der Umtriebszeit mehr und mehr ab; im Plenterwald 
liegt dagegen meist in der ersten Periode des Bestandsa1ters die sehmalste 
Jahrringsehieht vor. Hieraus ergeben sieh abweiehende Folgerungen 
in bezug auf alle Fragen, die das VerhaItnis von Alter und Rentabilitat 
betreffen, insbesondere in bezug auf die Zeit der Hiebsreife. Beispiele 
fur das eigenartige Verha1ten des Plenterwaldes liegen in der Sehweiz 
und in Suddeutseh1and in reiehem MaBe vor. Der Ver1auf der die Ren
tabilitat bestimmenden Wachstumsfaktoren gesta1tet sieh etwa fo1-
gendermaBen: Hat ein Stamm, naehdem er 30-40 Jahre lang unter 
dem Drueke des A1tholzes sehr langsam erwaehsen ist, mit etwa 60 Jahren 
eine H6he von 10 Meter erreieht und waehst er alsdann mit gleieh
bleibenden Jahrringen von 1/4 em Breite, so betragt im Alter von 

80 100 120 140 Jahren 
der Durehmesser in 10 m H6he 10 20 30 40 em 
das Zuwachsprozent 10 5 3,3 2,5. 
Ebenso ist die Wertzunahme sehr anhaltend. Sie erfolgt, ent
spreehend dem Verlauf des Starkezuwachses, in del' Jugend sehr lang
sam, spaterdagegen weit starker als an gleicha1terigen Hochwaldstammen. 
Steht der Wert des Schaftholzes zum Durchmesser in 10 m (del' un
gefahren Mitte von Langholz) in geradem Verhaltnis, so verhalt er sich im 

Alter von 80 100 120 140 Jahren: 
wie 1 zu 2 3 4. 

Fur die Altersstufen von 80-100 100-120 
ist die periodische Wertzunahme 67 40 
die jahrliehe Wertzunahme 3 2 

120-140 Jahren 
29% 
1,5%. 

Es liegt hiernaeh an 120 jahrigen, 30 em starken Stammen des Plenter
waldes noeh ein Massen- und Wertzuwachs von reiehlieh 5 % , an den 
140jahrigen, 40 em starken Stammen von etwa 4 % VOl', was den An
spruehen, die an die Rentabilitat gestellt werden, vollig genugt. Die 
haufig gestellte Frage, ob die Erziehung von Starkholz vom Standpunkt 
der Bodenreinertragslehre zulassig sei, muB hiernach, entsprechend del' 
von Balsiger 1) gegebenen Begriindung, fUr den Plenterwald bejaht 
werden. 

Besser als naeh Bodenerwartungswerten kann ein Vergleich des 
Bodenreinertrags beim Plenter- und sehlagweisen Betrieb nach del' 
Formel fUr den jahrlichen Betrieb erfolgen, was namentlich dann den 
Vorzug verdient, wenn es sieh darum handelt, ganze Betriebsverbande 
oder Reviere in bezug auf den Bodenreinertrag miteinander zu ver
gleichen. Einer Durchfuhrung del' erforderliehen Rechnungen stehen 
abel' in den meisten Waldgebieten dadureh Hindernisse entgegen, daB 

1) Der Plenterwald, S. 57 f., Der Femelbetrieb als Reinertragswirtschaft. 
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keine Bestande vorhanden sind, die geeignet waren, den betreffenden 
Rechnungen und Vergleichungen als Grundlage zu dienen. Legt man 
unter Bezl1gnahme auf manche Wirtschaftsergebnisse, die aus Baden 
und der Schweiz bekannt geworden sind, Plenter- und schlagweise ~e
triebe zugrunde, die gleiche Waldreinertrage gewahren, so ist der auf 
den Boden entfallende Reinertrag von der Hohe des Vorrats abhangig, 
welcher zur Erzeugung des Waldreinertrags unterhalten werden muB. 
Je hoher er ist, einen um so groBeren Antell vom gesamten Reinertrag 
nimmt seine Verzinsung in Anspruch. Nachweise uber die Hohe des 
Vorrats sind an fur die Vergl('ichung geeigneten Objekten in der Schweiz 
gemacht worden. Fur die aus der Literatur bekannten Plenterwaldungen 
von Couvet berechnete Wernick 1) einen Vorrat von 375 fm je Hektar 
tmd stellte diesem fUr den gleichen Standort einen nach den Ertrags
tafeln von Lorey und Eichhorn ermittelten Vorrat des schlagweisen 
Betriebs von 382 fm gegenuber. Die fur die Schweiz aufgestellten Er
tragstafeln 2) geben den Vorrat erheblich Mher an. Nach ihnen ergibt 
sich auf der mittleren (III.) Standortsklasse ein Vorrat fur u = 80 von 
380 fm, fur u = 100 von 466 fro, fUr u = 120 von 535 fm fUr 1 ha. Bei 
Unterstellung eines Vollertragsfaktors = 0,8 ermaBigen sich diese Zahlen 
auf 304-373-428 fm. Nach jeder dieser beiden Vorratsangaben er
gibt sich fUr den Plenterwald ein Mherer Bodenreinertrag als fur den 
schlagweisen Hochwald. Die Berechnung fallt dort in noch Mherem 
MaBe zugunsten des Plenterwaldes aus, weil bei ihm der Wert der 
Nutzungen nicht, wie vorstehend angenommen wurde, gleich, sondeI'll 
hoher ist als beim schlagweisen Betrieb. Auch von Balsiger 3) wurde 
unter Zugrtmdelegung tatsachlicher Wirtschaftsergebnisse fiir den 
Plenterwald der hohere Bodenreinertrag nachgewiesen. 

4. Verjiillgullg. 
Del' Ruckblick auf die Geschichte der deutschen Forstwirtschaft 

m,Bt erkennen, daB die Hauptursache fUr die Einfiihrung des schlag
weisen Betriebs darin gelegen hat, daB der Plenterbetrieb unfahig war, 
eine geniigende Verjtingung der Walder herbeizufiihren. In den alten 
Forstordnungen, in den Instruktionen Friedrichs des GroBen und in 
den Schriften vieler alten Jager 4) wird ubereinstimmend der Ansicht 
Ausdruck gegeben, daB bei dem plenternden Hiebe, wie er an den meisten 
Orten friiher Regel war, kein gentigender Jungwuchs zur Entwicklung 
kommen werde, daB deshalb Holzmangel eintreten musse, wenn l1icht 
regelmaBige SchHi.ge gefiihrt lmd Kulturel1 vorgel1ommen wiirden. Bei 

1) A. a. O. S. 271, Vergleich von schlagweisem Hochwald und Plenterwald. 
2) Flury, Ertragstafeln fiir die Fichte und Buche der Schweiz, 1907. 
3) A. a. O. S. 76. 
') Die bekannteste ist J. G. Beckmann, Von der zu unserer Zeit hOchst 

notigen Holzsaat, 1756. 
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der Wiirdigung der Betriebsarten werden diese Erfahrungen der alten 
Forstwirte, trotz der seit jener Zeit eingetretenen Umgestaltung der 
wirtsehaftliehen Verhaltnisse, nieht unbeachtet bleiben diirfen. Ais 
WirtschaftsregellaJ3t sieh der Plenterbetrieb nur an Orten, wo die natiir
Hehe Verjiingung leieht und sieher vonstatten geht, ohne Nachteile 
durchfiihren. Seiner Verbindung mit der kiinstliehen Bestandesbegriin
dung stellen sieh aus praktisehen Griinden Unzutragliehkeiten ent
gegen. Die natiirliehe Verjiingung muB so reiehlich und vollstandig 
sein, daB der Jungwuchs durch das Fallen und Rucken schwerer langer 
Stamme, wie sie der Plenterwald liefern soIl, nicht leidet. Aus dem 
Zusammenhang mit der Naturverjiingung geht hervor, daB nicht die 
oberen und unteren, nicht die nordlichen und siidlichen Grenzgebiete 
der Holzarten fiir den Plenterbetrieb am besten geeignet sind, sondern 
die mittleren Regionen der natiirlichen Verbreitungsgebiete, insbe
sondere die Standortsoptima. 

Auch unter den giinstigsten Bedingungen hat man ferner zu be
achten, daB bei der standigen Beschattung, wie sie im Plenterwald vor
liegt, in gemischten Bestanden bei der Verjiingung diejenigen Holzarten 
gegenuber anderen begiinstigt werden, welche mehr Schatten zu ertragen 
imstande sind. In Mischbestanden von Eiche und Buche geht die Eiche, 
auch wenn sie haufig Samen tragt, mehr und mehr zuruck. In den 
kleinen Lucken, welche bei plenternden Hieben entstehen, bleibt die 
lichtbediirftige Eiche nicht lebensfahig, wahrend die Buche sich friiher 
einstellt und langer erhalt. Mischbestande von Eiche und Buche gehen 
deshalb in reine Buchen uber, wie nirgends besser als in den Altbestanden 
des Spessarts gesehen werden kann. In Mischbestanden von Buche 
und Kiefer nimmt die schattenertragende Buche an Verbreitung zu; 
in den fiir Suddeutschland so wichtigen Mischbestanden von Tanne, 
Fichte und Buche die Tanne. Ob diese Zuruckdrangung der licht
fordernden gegenuber den schattenertragenden Holzarten, die der 
Plenterbetrieb zur Folge hat, einen Vorzug oder einen Nachteil bedeutet, 
laBt sich nicht allgemein beurteilen. Die in vielen Laubholzgebieten 
durch Natur und Kunst bewirkte Verdrangung der Eiche durch die 
Buche, die im Plenterwald erfolgt ist, war jedenfalls von wirtschaftlichem 
Nachteil. Auch das Zuriicktreten der Kiefer gegenuber der Buche kann, 
trotz des groBen Wertes der Buche als Schutzholz, in okonomischer 
Hinsicht sehr fehlerhaft sein. Bei der Mischung der Tanne, Fichte und 
Buche hangt die bei der Schlagstellung zu befolgende Richtung von 
dem relativen Wert ab, der jeder von diesen drei Holzarten beigelegt wird. 

5. Folgerungen. 
Ein umfassender Blick auf die gegenwartigen Zustande der Forst

wirtschaft fiihrt zu der Einsicht, daB Urteile uber die Vorzuge und 
Nachteile der verschiedenen Betriebsarten und Bestandesformen nie-
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mals in allgemeiner Fassung abgegeben werden durfen; sie sind vielmehr 
bestimmt durch die besonderen Verhaltnisse der betreffendenLander, 
Reviere oder Bestande. Die Waldgebiete, aus denen eine tJberlegenheit 
des Plenterbetriebes uber den schlagweisen Betrieb nachgewiesen ist, 
sind durch Verhaltnisse ausgezeichnet, die jenem in besonderem Grade 
entsprechen. MaBgebend fur die ZuIassigkeit des Plenterbetriebs ist 
insbesondere die vorherrschende oder wirtschaftlich wichtigste Holzart, 
die Leichtigkeit der naturlichen Verjfulgung und die Bedeutung, welche 
den schutzenden Eigenschaften des Waldes beigelegt wird. Was die 
Holzart betrifft, so sind Schatten ertragende Holzarten ihrer Natur 
nach am besten imstande, unter der standigen Beschirmung, wie sie 
im Plenterwald vorliegt, sich zu entwickeln. Von allen Holzarten steht 
in dieser Beziehung die Tanne an erster Stelle. Je mehr sie vorherrscht 
und je mehr Gewicht auf ihre Erhaltung gelegt wird, um so eher wird 
man die Form des Plenterwaldes wahlen oder erhalten durfen. Fur 
lichtbedurftige Holzarten liegen die Wuchsbedingungen beim Plenter
wald, wie fur die Verjfulgung, so auch fUr die weitere Entwicklung, 
nicht giinstig. Wenn dieser nach dem ihm eigenen Charakter behandelt 
wird, so bleiben die Horste, die bei der Verjungung gebildet werden, 
klein; sie entsprechen dem Umfang der Kronen der einzelnen alten, 
zur FiUlung kommenden Stamme. Das Bestreben, auch Lichtholzarten 
in den Plenterwald einzufUhren oder zu erhalten, hat dazu gefUhrt, in 
Bestanden, die als Plenterwald bezeichnet werden, groBe Horste an
zulegen. In ihnen entwickelt sich aber der Jungwuchs nach den RegeIn 
des gleichalterigen Hochwaldes. - In der naturlichen Verjiingung liegt, 
wie oben zu begrunden versucht wurde, uberall ein Moment, welches 
die Bewirtschaftung des Plenterwaldes auBerordentlich fOrdert. Je 
besser sie vonstatten geht, um so mehr treten die Mangel zuriick, die 
sich beim Betrieb durch Fallen und Rucken ergeben. Die natiirliche 
Verjungung gelingt nur da, wo sich der Boden in einem fUr die Be
samung empfanglichen Zustand befindet, wo sich der Humus zersetzt 
und mit dem Mineralboden gemischt hat. AIle ungunstigen Boden" 
zustande, wie sie namentIich beim Vorhandensein starker Schichten 
von auflagerndem Humus und starker tJberzuge von Standortsgewachsen 
vorHegen, setzen der natiirlichen Verjiingung Hindernisse entgegen 
und bilden auch Schranken fUr die Herstellung und dauernde ErhaItung 
guten Plenterwaldes. - DaB die Zwecke, die der Schutzwald erfiillen 
solI, auf die Betriebsart von EinfluB sind, wird allgemein anerkannt. 
Je mehr Gewicht darauI gelegt wird, daB der Boden mit Rucksicht auf 
Schutzwirkungen irgendwelcher Art standig bestockt bleibt, um so 
mehr Wert muB dem Plenterwald beigelegt werden. Er ist ausge
zeichnet durch Widerstandsfahigkeit gegen Sturm, Anhang und andere 
Schaden der anorganischen Natur. Dieselben Eigenschaften, die den 
Plenterwald gegen den gleichalterigen Hochwald in okonomischer Hin
sicht zUrUcktreten lassen, der tiefere Ansatz der Krone und der starkere 
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AbfaH des Schaftes, machen ihn als Schutzmittel gegen Naturschaden 
geeignet. Auch den Gefahren der organischen Natur ist er durch seine 
Ungleichalterigkeit in geringerem Grade ausgesetzt. 

Fur die praktische Betriebsfuhrung gilt auch hier der Grundsatz, daB, 
bevor neue Betriebsarten oder Bestandesformen eingefuhrt werden, die 
bestehenden Verhaltnisse gehOrig untersucht und die guten Seiten dessen, 
was vorhanden ist, ausgenutzt werden. Diese Einsicht fuhrt dahin, 
daB bei Anderungen der bestehenden Wirtschaftsgrundlagen allmahlicher 
vorgegangen wird, als es bei allgemein gehaltenen Untersuchungen 
meist unterstellt wird. Umwandlungen nach der einen oder anderen 
Richtung sind erst vorzunehmen, wenn nachgewiesen wird, daB die 
bestehenden Verhaltnisse den Anforderungen, die an die Wirtschaft 
gestellt werden mussen, nicht entsprechen. 

Aus dem Gesagten ergibt sich, daB der Plenterbetrieb in der rich
tigen Beschrankung noch immer groBe wirtschaftliche Bedeutung 
besitzt. 1m Gegensatz zum Mittel- und Niederwaldbetrieb wird er 
diese Bedeutung auch in Zukunft behaupten. Neben den Vorzugen, 
die ihm am rechten Ortin bezug auf Boden, Zuwachs und Betriebs
sicherheit anhaften, ist zu beachten, daB seine Bewirtschaftung manchen 
Eigentumsarten am besten angepaBt werden kann. Insbesondere gilt 
dies in bezug auf kleinen Waldbesitz, fur den eine flachenweise geordnete 
regelmaBige Altersabstufung nicht eingerichtet werden kann. 

IV. Der regelnlii.f3ige Hochwald. 
Wie aus dem Verhalten des Nieder-, Mittel- und Plenterbetriebs 

hervorgeht, ist der schlagweise Hochwald fur den iorstlichen GroB
betrieb unter den meisten Verhaltnissen als Regel anzusehen. Den 
Forderungen, die vom Standpunkte der Bodenkunde und der Wert
erzeugung gestellt werden, laBt sich in seinem Rahmen Rechnung tragen. 
Auf den regelmaBigen Hochwaldbetrieb wird deshalb im folgenden 
vorzugsweise Bezug genommen. 



Dritter Abschnitt. 

Wahl der HoIzart. 
Die Wahl der Holzart erhiUt namentlich bei der Verjiingung der 

Bestande Bedeutung. Bei der kiinstlichen Bestandesbegriindung muB 
eine Holzart bestimmt werden, die fUr eine ganze Umtriebszeit herr
schend sein solI. Bei der natiirlichen Verjiingung ist eine solche aller
dings durch die vorherrschende Holzart des vorhandenen Altbestandes 
gegeben. Aber hier ist, bevor die Verjiingungsschlage gestellt werden, 
eine Entscheidung iiber die einzumischenden Holzarten zu treffen, 
deren richtige Wahl fiir die Wirtschaftsfiihrung, zunachst fiir die Stellung 
der Verjiingungsschlage, von weitgehendem EinfluB ist. Ebenso muB 
man sich vor der Ausfiihrung von Lauterungshieben und Durchforstungen 
in gemischten Bestanden ein Urteil iiber den relativen Wert der vor
kommenden Holzarten gebildet haben. 

Die Bestimmungsgriinde ffir die Wahl der Holzart liegen in den 
Standortsverhaltnissen, im Massen- und Wertzuwachs, in der Sicher
heit der Betriebsfiihrung und im Reinertrag. 

I. Standortsverhaltnisse. 
Beide Faktoren des Standorts, Boden und Lage, miissen bei der 

Wahl der Holzart beriicksichtigt werden. 

1. Del' Boden. 
Er wirkt stets durch seine chemischen und physikalischen Eigen

schaften. Welche von beiden bei der Wahl der Holzart an erster Stelle 
steht, kann nicht allgemein, sondern muB nach den besonderen Ver
haltnissen des Standorts beurteilt werden. Von EinfluB ist hierbei 
auch die Beschaffenheit des Humus, sowie der Bodeniiberzug. 

a) Der chemische Gehalt. 
Wegen des geringen Gehalts derWaldbaume an anorganischen, dem 

Boden entstammenden Stoffen ist man geneigt, den chemischen Ein-
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fluB des Bodens hintanzusetzen. Es ist jedoch (namentlich gegeniiber 
dem Betrieb der landwirtschaftlichen Gewachse) zu beachten, daB die 
WiLlder haufig die geringsten BOden einnehmen und daB von einer kiinst
lichen Bereicherung des Bodens, die nachhaltig wirkt, im groBen Be
triebe keine Anwendung gemacht werden kann. Trotz des geringen 
Gehalts der Waldbaume an Bodennahrstoffen lehren Beobachtung 
und Erfahrung, daB die chemische Beschaffenheit des Bodens, die durch 
die geologische ZugehOrigkeit. und die mineralische Zusammensetzung 
des Grundgesteins bestimmt wird, auf dasnatiirliche Vorkommen und 
Gedeihen der Holzarten groBen EinfluB ausiibt. 

Ein ungefahres Urteil iiber den Anspruch der Holzarten darf man 
sich nach dem Gehalt des Stamm- und Astholzes, das zur Nutzung ge
langt, bilden. Nach den von verschiedenen Seiten ausgefiihrten Unter
suchungen kann der Gehalt der wichtigsten Sortimente (Scheit-, Kniip
pel-, Reisholz) an Aschenbestandteilen folgendermallen geschatzt werden. 
1 Festmeter enthalt Kilogramm 1): 

Holzart Sortiment Reinasche Kali Kalk Ma. . Phosphor-
gnesla sii.ure 

Eiche Scheitholz 3,8 0,6 2,6 0,1 0,1 
Reisholz . 11,3 1,7 7,8 0,6 0,6 

Buche Scheitholz 3,7 0,8 1,8 0,4 0,2 
Reisholz . 8,5 2,0 3,5 0,7 1,0 

Fichte Scheitholz 1,8 0,3 1,1 0,1 0,1 
Kniippelholz 2,5 0,4 1,2 0,2 0,1 
Reisholz . 9,1 1,4 2,3 0,8 0,8 

Kiefer Scheitholz . 1,5 0,2 0,8 0,1 0,1 
Kniippelholz 1,7 0,3 0,9 0,2 0,1 
Reisholz . 4,4 0,9 1,9 0,4 0,4 

Werden diese Zahlen auf die Angaben der Normalertragstafeln 
iiber die Jahresproduktion an Haupt- und Vornutzung iibertragen, so 
ergeben sich fiir den jiihrlichen Dnrchschnittszuwachs auf 1 Hektar 
der mittleren Standortsklasse folgende Zahlen (s. Tab. auf S. 274). 

Wegen der relativen Vertretbarkeit mancher Aschenbestandteile 
(Kali, Kalk, Magnesia), der Unfiihigkeit mancher Holzarlen (Eiche, 
Kiefer u. a.), den Boden zur Zuwachserzeugung voU auszunutzen, und 
der Beschaffenheit mancher BOden (Steingehalt, Unkrautwuchs usw.) 
konnen solche Zahlen nur einen unvoUstiindigen MaBstab fiir den wirk
lichen Entzug von Bodennahrstoffen durch die Holzzucht abgeben. 
Sodann ist aber auch zu bedenken, daB der Vorrat an NiihrstoffElll im 
Boden weit hOher sein mull als dem Entzug entspricht. Trotz der Un
vollstiindigkeit aller auf den Entzug von Nahrstoffen gerichteten Nach
weise wird eine Zusammenfassung der auf diesem Gebiete vorliegenden 

1) Nach Ramann, Bodenkunde und Standortslehre, l. Ann., 1893, § 82, 
S.333. 

II art j D. ForstL Statik. 2. Aufl. 18 
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Ergebnisse der dem Wesen der Sache entsprechenden, auf vielseitigen 
Erfahrungen.und Beobachtungen beruhendenFolgerung eine Stutze 
bieten, daB den reicheren Boden (Ton-, Lehm-, Mergel-, KalkbOden) 
die an Aschenbestandteilen reicheren Holzarten, insbe
sondere die harten Laubholzer - den chemisch armeren 
Boden die anspruchsloseren Holzarten, insbesondere die 
N adelholzer, zugefiihrt werden. Je armer der Boden ananorganischen 
Stoffen ist, urn so ausschlieBlicher ist man bei der Wahl <Jer Holzart 
auf die Kiefer, die an Aschenbestandteilen armste Holzart, beschrankt. 

Stand- Um- Durchschnitts-
Gehalt des Durchschnittszuwachses 

Holz- orts- triebs- zuwachs 
in Kilogramm an 

art klasse zeit auf 1 hal) Rein-! I I Ma ! Phos-Kali Kalk -_ phor-
Jahre fm asche gnesla saure 

! 

I 

! 
I Eiche II 140 I Derbholz ... .. 6,0 I 22,8 3,6 

I 
15,6 0,6 0,6 2) 

Nichtderbholz. 1,3 14,7 2,2 10,1 0,8 I 0,8 

Sa. 7,3 37,5 5,8 25,7 1,4 1,4 
Buche III 120 Derbholz ..... 5,9 21,8 4,7 10,6 2,4 1,2 

Nichtderbholz. 1,4 11,9 2,8 4,9 1,0 1,4 

Sa. 7,3 33,7 I 
7,5 

I 
15,5 3,4 2,6 

Fichte III 100 Derbholz ..... 8,2 14,8 
I 

2,5 9,0 0,8 0,7 
Nichtderbholz. 2,0 18,2 2,8 4,6 1,6 1,6 

Sa. 10,2 33,0 5,3 13,6 2,4 2,3 

Kiefer III 120 Derbholz . • . .. 5,0 7,5 1,0 4,0 0,5 0,4 
Nichtderbholz. 0,9 4,0 0,8 1,7 0,4 0,4 

Sa. 5,91 11,5 I 1,8 I 5,7 1 0,9 1 0,8 I 

b) Die physikalischen Eigenschaften. 

Auf die groBe Bedeutung der physikalischen Eigenschaftell des 
Bodens als QueUe der produktiven Kraft wurde friiher hingewiesen 8). 
Trotz des groBen Einflu8seS, den sie auf das Wachstum im allge
meinen ausuben, wird man sie hinsichtlich der Wahl der Holzart doch 
nicht iiberschatzell diirfen. Als durchgreifender Bestimmungsgrund 
konnen sie in dieser Beziehung haufig nicht angesehen werden. Denn 
ein umfassender Uberblick fiihrt zu dem Ergebnis, daB viele Holzarten 
durch die physikalischen Eigenschaften des Bodens in der gleichen 
Richtung beeinfluBt werden, weil sie gleiche oder ahnliche AnsprUche 
bezuglich derselben steUen. Die Extreme der physikalischen Eigen
schaften sind immer nachteilig. Nasse und trockene BOden sind allen 

1) Nach den Ertragstafeln von Schwappach fur Eiche (1905), Fichte (1902). 
Kiefer (1908); von Grundner fiir Buche (1904). 

2) Fiir das Derbholz ist der Aschegehalt des Scheitholzes eingesetzt. 
3) VgI. den 1. Abschnitt, S. 24. 



Standortsverhaltnisse. 275 

Holzarten zuwider; die mittleren Grade der Feuchtigkeit entsprechen 
den meist,en am besten. Ebenso verhalt es sich mit der Bindigkeit. 
Feste und lose Boden sind dem Wachstum aller Holzarten hinderlich. 
Neben dem ubereinstimmenden Verhalten der Holzarten zu den physi
kalischen Eigenschaften des Bodens finden aber auch Abweichungen 
in ihren Anforderungen statt, die oft bedeutend genug sind, um fUr die 
Wahl der HoIzart den wichtigsten Bestimmungsgrund zu bilden. So 
ist z. B. fUr viele Waldgebiete, in welchen Fichte und Kiefer herrschende 
Holzarten sind, ein gewisser Feuchtigkeitsgrad bestimmend fur die 
Wahl der Fichte, wahrend eine groBere Lockerheit und Durchliiftung 
bewirkt, daB der Kiefer der Vorzng gegeben wird. Tiefgriindigkeit 
hat zwar auf die Massenerzeugung auch bei flachwurzelnden Holzarten 
gUnstigen EinfIuB; aber sie ist doch haufig die Ursache, daB Holzarten 
mi,:t Pfahlwurzel - Eiche auf besserem, Kiefer auf geringerem Boden -
zum Anbau gelangen. DaB fUr ErIe, Esche und Pappel der Feuchtig
keitsgrad des Bodens den wichtigsten Bestimmungsgrund des Ge
deihens bildet, ist bekannt. 

c) Die Beschaffenheit des Humus uud der Bodeniiberzug. 
Wahrend die chemischen und physikalischen Eigenschaften des 

Bodens bei der Wahl der Holzart berftcksichtigt werden mussen, ubt 
diese letztere wieder EinfluB auf dem Boden aus; und zwar auf die
jenigen Eigenschaften und Zustande des Bodens, weiche fUr die Be
triebsfUhrung als die wichtigsten .anzusehen sind: einmal auf den Ge
halt an Humus und dessen Beschaffenheit, sod ann auf den Boden
uberzug. 

Bei den in Deutschland herrschenden klimatischen Verhaltnissen 
ist es wirtschaftliche Regel, daB der Waldboden in gleichmaBig be
decktem 1 ) Zustand erhalten bleibt. Dies setzt voraus, daB der Humus 
in gleichem MaBe, wie er sich bildet, auch zersetzt wird. Als die den 
Aufgaben des Bodenschutzes am besten entsprechende Holzart ist 
die Buche anzusehen. Ihr nahe steht die Hainbuche. Unter den Nadel
holzern stehen Tanne und Fichte nebst Weimutskiefer obenan. Untcl' 
ihrem Schirm bildet sich neben dem Nadelabfall eine Moosdecke, welche. 
solange sie schwach bleibt, fUr den Bodenzustand giinstig ist. Die licht
kronigen Holzarten (Eiche, Esche, Ahorn, Birke, Larche) lassen da
gegen starkere Bodenuberzuge auftreten. 

Je warmer die Lage und je tatiger del' Boden ist, um so mehr hat 
man bei der Wahl der Holzart auf die Erhaltung standiger Deckung 
des Bodens Bedacht zu nehmen, da sonst eill starker Dberzug elltsteht, 
der llicht nur die Verjiingullg erschwert, sondern auch zuwachsmilldernd 
wirkt und andere MiBstande im Gefolge hat. Sofern die herrschelldc 

1) 1m Sinne der Anleitung zur Stan,dorts- pp. Beschreibung beim forst· 
lichen Versuchswesen, 1909, S. 12. 

18* 
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Holzart keine bodenschiitzende ist, miissen ihr bEli der Verjiingung oder 
irn Wege des Unterbaues andere Holzarten beigemischt werden. 

Auf Standorten, wo die genannten Zersetzungsfaktoren ga.nz oder 
teilweise fehlen, geht die Verwesung der WaldabfaIle langsam vor sich. 
Die Zunahme der Streu- und Humusdeeke erfolgt raseher als ihre Ab
nahme durch die Zersetzung. Die Gefahr der Bildung von unzersetztem, 
aufgelagertem Humus, auf die friiher hingewiesen wurde 1), ist um so 
groBer, je kiihler das Klima, je untatiger der Boden ist und je mehr 
die atmospharisehe Luft vom Boden abgeschlossen bleibt. Insbe
sondere tritt die Bildung starker Humusauflagerungen bei den Holz
arten ein, die am meisten Humus erzeugen 2). Dies ist bei denen der 
Fall, die iibrigens durch Diehtigkeit ihrer Belaubung und daher auch durch 
bedeutende Holzmassenerzeugung ausgezeichnet sind. Reine Buchen-, 
reine Fichten-, reine Tannenbestande tragen in besonderem Grade zur 
Bildung und Verstarkung von Trockentorf bei. Die lichtkronigen, weniger 
humusbildenden oder humuszehrenden Holzarten·, wie insbesondere 
Larche, Eiche, Birke, verhalten sieh in dieser Beziehung weit gUnstiger. 
Da sich aber Besmnde solcher Holzarten beirn Hinaufriicken der Krone 
im Stangenholzalter licht stellen, so entstehen unter Ihnen starke Boden
uberzuge; und da diese wieder AnlaB zu Humusbildungen geben 8), 
so wird zu deren Bekampfung ein Unterbau erforderlich. Bei dessen 
Anlage gilt als Regel, daB durch Zuriiekhaltung desVberzugs in starkerem 
MaBe auf die Verminderung der Trockentorfbildung eingewirkt werden 
solI, als der Gegenwirkung entspricht, die durch den Unterbau aus
geubt wird. Dieser darf daher nicht' zu dicht gehalten werden. 1m 
allgemeinen ergibt sieh einerseits aus dem Verhalten der Holzarten, 
andererseits aus dem der Standortspflanzen, daB uberall, wo die Ge
£ahr starker Humusauflagerung vorliegt, die Anlage und Erhaltung 
gemischter Bestande den Vorzug verdient 4). 

1) V gl. 1. Abschnitt, S. 26. 
2) Erdmann, Heideaufforstung, 1904, S. 70, stellt in bezug auf die Neigung 

der verschiedenen Holzarteil. zur Bildung von Auflagehumus folgende Reihe auf: 
Birke, Larche, Kiefer, Eiche, Tanne, Fichte, Buche, Weimutskiefer. Die 4 erst
genannren werden von ihm als Humuszehrer, die 3 letzten als ausgepragte Humus
bildner bezeichnet, wahrend die Tanne in der Mitte steht ... Fichte, Weimuts
kiefer und Buche sollen auf· Boden, wo die Gefahr der Rohhumusbildung vor
liegt, nie rein angebaut werden, falls ihre Erziehung nicht etwa von Jugend auf 
in gelockertem SchluJl erfolgen solI, was mit Riicksicht auf die Erzichung ast
reiner ScMfte unzuliissig ist. "Wo es die Verhii.Itnisse ermoglichen, wird die Bei
gabe eines Mischholzes in nicht allzu unregelmaJliger Einzelverteilung das Zweck
entsprechendste sein. Am giinstigsten fiir die Zersetzung der Abfalle wirkt Laub
holz- und Nadelholz-Misohung." 

3) Zur Bildung von Trockentorf tragen in ausgedehntem MaJle bei: Heide, 
Heidel- und Preiselbeeren, Farnkraut und Moose. 

') Ramann, a. a. 0., S.198, bemerkt in dieser Beziehung: "In vielen Fallen 
bilden sich die vertorfenden Schichten aus Abfallen verschiedener Pflanzenarten. 
Es entstehen dann gemischte Ablagerungen, die sich in ihren Eigenschaften gegen-
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2. Die Lage 1). 
Durch die Lage wird die Warme eines Ortes bestimmt, sowohl die 

Warmemenge als auch ihre Verteilung nach J ahres- und Tageszeiten. 
Die Warme ist die wichtigste Bedingung fur die Entwicklung aIler Or
ganismen. AIle physiologischen Vorgange des Pflanzenlebens sind von 
del' Menge und Verteilung der Warme abhangig. Mit ihr stehen auch 
gewisse Einflusse del' anorganischen Natur im Zusammenhang, die bei 
der Wahl der Holzart berucksichtigt werden miissen. Insbesondere 
sind die Schaden, die durch Anhang von Schnee, Reif, Eis, sowie durch 
Sturm, Frost und Hitze verursacht werden, in dieser Hinsicht zu be
achten. Von den wichtigsten Holzarten stellt die Eiche die hOchsten, 
Fichte und Kiefer die niedrigsten Anspruche an die Warme; Buche 
und Tanne stehen in der Mitte. 

1m aIlgemeinen ist bei der Wahl der Holzart die wichtige Tatsache 
zu beachten, daB aIle Holzarten innerhri1b ihrer natfulichen Verbreitungs
gebiete, und zwar in den mittleren Teilen derselben, sich am giinstigsten 
verhalten 2). Hier sind sie imstande, nachhaltig den hochsten Massen
und Wertzuwachs zu leisten und den hemmenden, storenden Einflussen, 
denen sie ausgesetzt sind, am meisten Widerstand entgegenzusetzen. 
Die Bewirtschaftung ist daher hier leichter und erfolgreicher als unter 
anderen Standortsverhaltnissen. Die natiirliche Verjiingung wird durch 
haufige Samenerzeugung, durch seltenes Auftreten von Frosten, durch 
die Fahigkeit, Schatten zu ertragen, erleichtert; das Holz ist ausgezeichnet 
durch das vollige Ausreifen del' Jahresschichten und das Nichtauftreten 
del' sonst sich bildenden Fehler; Naturschaden jeder Art werden in allen 
Altersstufen leichter uberwunden. Je weiter man sich dagegenden 
Grenzen der naturlichen Verbreitung nahert oder sie uberschreitet, 

seitig beeinflussen, in del' Regel abel' weniger dicht gelagert und leichtel' zersetz
bar sind als die nur aus einer Pflanzenart gebildeten. Fiir die forstliche Praxis 
ist dies Verhalton von grundlegender Bedeutung und veranlaBt, daB die Vorgange 
der Humusbildung in gemischten Waldungen viel giinstiger vcrlaufen als unter 
reinen Bestanden." 

Fur das in bezug auf das Verhalten des Humus typische nordwestdeutschc 
Heidegebiet stollt Erdmann, Heideaufforstung, S. 107, die RegeIn auf: Der 
kunftige Wald Nordwestdeutschlands muB in seinem Grundstock wieder Laub
holzwald werden; ... er muB in seinem Hauptteil wieder MiRchwald werden. 

1) Vgl. hierzu den 3. Abschnitt von MayI', Waldbau auf naturgesetzlicber 
Grundlage, der von dem Gedanken beherrscht ist, daB das ganze Entstehen und 
Gedeihen der Pflanze, insbesondere Anbau, Erziehung und Ernte, in erster Linie 
von der Warme des Klimas des Standorts abhangig sind. - "Sieht man von den 
durch die menschliche Gewinnsucht abgemagerten und erschopften Boden ab, 
so kommt der Boden erst als der in zweiter Linie entscheidende Faktor in Be
tracht; bei Klimagleichheit entschei9.et der Boden." 

2) Nach dem von Borggreve, Holzzucht, 2. Aun .• S. 49. aufgestolltell 
Grundsatz. "daB jede Holzart die vollig richtigen klimatischen Bedingungen fUr 
ihr Gedeihen im groBen und auf die Dauer nur in solchen Gegenden findet, in 
denen sie von Natur haufig vorkommt oder wenigstens fruher vorgekommen ist." 
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urn so geringer ist nicht nur die Massen- und Werterzeugung, sondern 
auch die Widerstandsfahigkeit gegen Naturschaden. 

Der Begriff des natiirlichen Wuchsgebietes darf jedoch nicht zu 
eng gefaBt werden. Aus dem Fehlen einer Holzart kann nicht immer 
geschlossen werden, daB sie an solchen Orten nicht anbauwUrdig 
ist. Es konnen auBere Umstande oder wirtschaftliche MaBnahmen 
die Verdrangung einer an sich standortsgemaBen Holzart herbeifiihren. 
So ist die Eiche bei der Mischung mit der Buche lediglich durch die 
Fahigkeit der letzteren,' mehr Schatten zu ertragen, in manchen Wal
dungen ganzlich verdrangt worden. Das Gebiet der Anbauwiirdigkeit 
einer Holzart ist groBer als das ihres tatsachlichen Auftretens; daher 
kann die Ausdehnung der einen oder anderen sehr berechtigt sein. Die 
Tanne ist im groBten Teil Norddeutschlands nicht heimisch, obwohl 
ihr die klimatischen und Bodenverhaltnisse an vielen Orten (z. B. in 
Danemark, Nordwestdeutschland, in der Mark) sehr wohl entsprechen. 
Die Kiefer ist in den 'meisten mitteldeutschen Gebirgs- und Hiigel
tandern nicht heimisch; das Vorkommen von einzelnen trefflichen Be
standen in den meisten Waldgebieten Westdeutschlands beweist je
doch, daB sie auch hier gute Bestande zu bilden vermag. Die Fichte 
findet in der Ebene die siidwestliche Grenze ihres natiirlichen Vor
kommens in einer Linie, die der Grenze zwischen den Provinzen Ost
und WestpreuBen nahe liegt 1). Die Ergebnisse der im letzten Jahr
hundert vollzogenen Aufforstungen zeigen aber unwiderleglich, daB sie 
auch siidwestlich dieser Grenze vortreffIiche Bestande zu bilden und 
die Rentabilitat der Wirtschaft in auBerordentlichem MaBe zu heben 
vermag. 

Bei der Wahl der Holzart miissen aIle aus der Lage des betreffenden 
Ortes hervorgehenden klimatischen Verhaltnisse gewiirdigt werden. 
Soweit es angangig ist, sind die Urteile iiber die Anbaufahigkeit und 
AnbauwUrdigkeit der Holzarten durch die Ergebnisse der meteoro
logischen Stationen zu unterstiitzen. Die Untersuchungen der forst
lichen Statik haben zur Voraussetzung, daB die klimatischen Bedin
gtingen, welche zum Gedeihen einer Holzart erforderlich sind, vor
liegen. 

Auf Grund der Standortsverhaltnisse ergeben sich fiir die Wahl 
der Holzarten nachstehende Folgerungen: 

1. Die Eiche ist in milden Lagen und auf guten BOden der wert
vollste Baum des deutschen Waldes. Ohne das Vorhandensein beider 
Bedingungen leistet sie dagegen wenig. Nur bei hinlanglicher Warme 
vermag ihr Holz geniigend auszureifen, wodurch seine Giite bedingt 
wird. Aus diesem Grunde ist auch die Exposition fiir das Gedeihen 
der Eiche von EinfluB. Unter iibrigens gleichen Bedingungen (die 

1) VgI. die Karte von Dengler, Horizontalverbreitung der Fichte. (Mit
teilungen aus d. f. Versuchsw. PreuBens 1912.) 
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allerdings selten vorliegen), verhalten sich sonnenseitige Hange am 
besten. An ihnen geht die Eiche am weitesten nach oben und ihr Holz 
wird weniger von manchen Fehlem betroffen als unter entgegengesetzten 
Verhaitnissen. Fur die Boden der Tieflagen kommt vorzugsweise die 
Stieleiche, fiir ~birgsbOden die Traubeneiche in Betracht. 

2. Der Buche sind zwar wegen der ~fahr der SpatfrOste, die zur 
Zeit ihres Laubausbruchs eintreten, in nordostlicher Richtung engere 
Grenzen gezogen. Trotzdem sind ihre Anspriiche an die Warme ge
ringer als die der Eiche. Sie kommt daher im Gebirge, auf mineralisch 
kraftigem Boden, in hOheren Lagen und auf der Sonne abgewandten 
Hangen noch gut fort, wo fiir die Eiche genugende Wuchsbedingungen 
nicht mehr vorliegen. Sie hat hier sowohl im reinen Bestande wie als 
Grundlage des mit Laub- und Nadelholz gemischten Waldes groBe Be
deutung. 

3. Die Tanne stimmt in ihren Anspruchen an die Lage mit der 
Buche fast uberein. Trotzdem ist ihr Verbreitungsgebiet infolge mensch
licher Einwirkungen weit beschrankter. An den Boden macht sie, ent
sprechend dem ~halt ihres Holzes, geringere Anspruche. Sie kann 
daher auf Boden, namentlich auf Sandboden, noch mit Erfolg angebaut 
werden, der fiir die Buche, wenn diese nicht nur als Bodenschutzholz 
dienen solI, nicht mehr genugt. 

4. Die Fichte nimmt zufolge ihres Anspruchs an Luft£euchtig
lwit, ihres geringen Warmebediirfnisses und des Baues ihrer Wurzel 
von Natur in Deutschland vorzugsweise die hoheren ~birgslagen ein, 
wodurch auch ffir ihren Anbau eine bestimmte Richtung gegeben wird. 
In der Ebene sind ihr durch die geringen Niederschlagsmengen Schranken 
gezogen 1). 

5. Die Kiefer macht hinsichtlich der Wame ziemlich gleiche -
beziiglich der Tiefgriindigkeit und Lockerheit hOhere - hinsichtlich 
der Feuchtigkeit und des Nahrstoffgehalts des Bodens geringere An
spruche als die Fichte. Sie nimmt zufolge dieses ihres Verhaltens den 
sandigen Boden des norddeutschen Tieflandes ein, wo sie durch ihre 
Geniigsamkeit an Feuchtigkeit und Nahrstoffen allen anderen Holz
arten uberlegen ist. Aber auch fiir die geringsten Bonitaten anderer 
Standorte muB sie zum Anbau herangezogen werden. 

6. Die ErIe ist die einzige Holzart, weiche feuchten Boden liebt 
und auf nassem noch zu wachsen vermag. Auf solch:em bildet sie daher 
die ausschlieBliche Bestockung. 

7. Die sog. edeln Laubholzer (Esche, Ahom, Ulme) nehmen 
wegen ihrer Anspriiche an beide Standortsfaktoren die besten Stand-

1) Die Anspriiche der Fichte an den Standort sind neuerdings eingehend 
behandelt von Vater, Bericht iiber die 57. Versamml. des Sachs. Forstvereins 
in Meillen, 1913, und von Augst, Die Fichte im Elbsandsteingebirge. Thar. 
Jahrb. 1914. 
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orte, namentlich AuebOden ein; sodann finden sie als Einsprenglinge 
des Buchenhochwaldes auf kriiftigen BOden gute Wachstumsbedingungen. 
Sie tragen hier wesentlich zur Bereicherung des Waldzustandes und 
zur Erhohung der Ertrage beL Da sie aber meist nur einzeIn und in 
Horsten auftreten, so bieten sie fiir statische Untersuchungen selten 
geeignete Objekte dar. Dasselbe gilt auch bezuglich der weichen 
Laubholzer sowie der Larche. 

S. Auslandische Holzarten haben zufolge der natiirlichen Ver
breitungsgebiete fiir die deutsche Forstwirtschaft nur beschrankte Be
deutung. Die wichtigste Folgerung, die aus den zu Ende des 19. Jahr
hunderts angestellten Versuchen abzuleiten ist, geht dahin, daB im 
groBen Betriebe nur selten AnlaS vorliegt, die heimischen Holzarten 
dUTCh I!.uslandische zu verdrangen. 

II. Die Massen- nnd Werterzeugung. 

1. Masse. 

Die Einheit, nach welcher die Masse und der Zuwachs der ver
schiedenen Holzarten darzustellen sind, ist das durchschnittliche Fest
meter, das sich aus der Nutzung an Haupt- und Vbmutzung, an Derb
und Reisholz ergibt. 

Die Menge von Zuwachs, die auf derFlacheneinheit einer gegebenen 
Standortsklasse hervorgebracht werden kann, ist, wie in dem Abschnitt 
iiber die Grundbedingungen der Zuwachsbildung (1. Teil, 1. Abschn. J) 
ausgefiihrt wurde, abhangig von dem Gehalt des Holzes an organischen 
und anorganischen Stoffen und von der Fahigkeit der HoIzarten, die 
im Boden und in der Luft gegebenen Quellen der Emahrung aufzu
nehmen und fiir die Zuwachsbildung auszunutzen. Sofem die Stand
ortsgiite fiir zwei HoIzarten die gleiche ist und diese auch in der ge
nannten Fahigkeit iibereinstimmen, steht der Zuwachs in umgekehrtem 
Verhaltnis zum Trockengewicht 1). Tatsachlich bestehen aber nach 
beiden Richtungen Verschiedenheiten physiologischer und standort
licher Art, die Abweichungen bewirken. 

Fiir den Nachweis der Leistungen der Holzarten bieten gute Er
tragstafeIn ein sehr schiitzenswertes Hilfsmittel dar. Dieneuesten 
Ertragstafehl der "forstlichen Versuchsanstalten 2) geben die Massen-

1) Nach den folgenden Nachweisungen normaler Ertrage verhalt sich z. B. 
bei 100 jahriger Umtriebszeit auf II. Standortsklasse der Durchschnittszuwachs 
der Buche (= 7,2 fm) zu dem der Fichte (= 10,2 fm) wie 0,7 zu 1. Das spezifische 
Gewicht verhalt sich umgekehrt. 

2) Von Schwappach fur Eiche (1905), Fichte (1902), Kiefer (1908); von 
Grundner fur Buche (1904). 
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erzeugung fiir die wichtigsten Holzarten des deutschen Waldes folgender
maBen an: 

I 
Durchschnittlich jiihrlicher Zuwachl 

des Hauptbestandesl der Gesamtmasse 
Standorts- Umtriebs-Holzart klasse zeit , Derb- u., , Derb- u. 

Derbholz Reisholz. Derbholz Reisholz 

Jahre Festmeter I Festmeter 

Eiche ..... II 120 3,0 3,4 6,2 7,6 
140 2,9 3,2 6,0 7,3 
160 2,8 3,0 5,8 6,9 

Buche ..... III 100 4,4 5,2 5,7 

I 
7,2 

120 4,2 4,9 5,9 7,3 
140 3,9 4,5 5,8 7,1 

Fiohte ..... III 60 4,8 6,4 6,3 9,2 
80 5,2 6,1 7,7 10,1 

100 4,8 5,5 8,2 10,2 

Kiefer ..... III 80 3,2 3,8 5,3 6,6 
100 2,8 3,2 5,2 6,2 
120 2,4 2,7 5,0 5,9 

Aus diesen Zahlen geht hervor, daB diejenigen Holzarten, die ge
ringes Gewicht und zugleich dichtbelaubte Kronen besitzen, und die 
daher auch den ihnen zur Verfiigung stehenden Wachsraum voU aus
nutzen konnen, den hochsten Zuwachs zu erzeugen imstande sind. Dies 
ist insbesondere bei der Fichte der Fall. In geschlossenen Fichten
bestanden wird die Bodenkraft fast ausschlieBlich fiir den Zuwachs 
ausgenutzt. Die sich etwa bildende Moosdecke kommt als Konkurrent 
um die Bodennahrstoffe nicht in Betracht, und das Gewicht ihres Holzes 
ist gering. AhnIich der Fichte verhalt sich nach beiden Richtungen 
die Tanne. - Die Buche vermag die im Boden- und Luftraum ge
gebenen Quellen der Ernahrung sehr gut fiir die Holzerzeugung aus
zunutzen. Wegen ihres hoheren Gewichts und ihres bedeutenden Aschen
gehalts ist ihr Zuwachs aber niedriger; er steht zu dem der Fichte und 
Tanne etwa im umgekehrten Verhaltnis des Trockengewichts, das bei 
der Buche 0,75, bei der Fichte 0,48 betragt. - Die Kiefer wiirde nach 
ihrem Gewicht und ihrem Gehalt an anorganischen Nahrstoffen der 
Fichte und Tanne im Zuwachs gleichstehen, sie sogar, wenn der letzte 
MaBstab giiltig ware, iibertreffen, wie auch aus ihrem hohen Zuwachs 
in den Jugendjahren hervorgeht. Zufolge ihrer geringeren Fahigkeit, 
den Boden dauernd ffir sich auszunutzen, steht aber die Massenerzeugung 
hinter der der genannten Nadelholzarten erheblich zurUck. - Die Eiche 
erzeugt weniger Zuwachs als aIle genannten Holzarten. Bei ihr ver
einigt mch ein schweres, an Nahrstoffen reiches Holz mit der Unfahig
keit, den Boden vollstandig ffir die Zuwachsbildung auszunutzen. 
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Bei einer Vergleichung der Zuwachsleistungen der Holzarten sind 
abgesehen von Naturschaden, die die Holzarten in verschiedenem 

Grade treffen und den Zuwachs herabdrucken - folgende Umstande 
zu beachten: 

1. Die Standortsverhiiltnisse sind fiir verschiedene Holzarten nicht 
gleich. Ein Boden II. Klasse fiir die Buche ist besser, insbesondere 
in 'chemischer HiIisicht, als ein Boden, der fiir die Fichte oder Kiefer 
mit der gleichen Bonitiitsziffer bezeichnet wird. Ferner stehen die 
Bonitaten' verschiedener Holzarten nicht in einem bestimmten Ver
hiiltnis zueinander. Die erste Bonitat der Kiefer, die durch einen tief
griindigen Sandboden gebildet wird, mag z. B. zutreffend als dritte 
fur die Buche bezeichnet werden, wahrend ein fliwhgriindiger, kraftiger 
Basaltboden, dessen Bonitat fiir die Buche als zweite angesprochen 
wird, fiir die Kiefer, wenn auch die Qualitat des Holzes in die Schatzung 
einbezogen wird, vielleieht als dritte angesehen wird. 

2. Die Liehtholzarten stehen in ihren Zuwaehsleistungen haupt~ 

saehlieh deshalb gegen die Schattenholzarten' zuruck, weil sie nicht 
imstande sind, die produktiven Kriifte des Standorts zur Holzerzeugung 
vollsllindig zu verwenden; es bilden sieh Bodeniiberzuge, die allmahlich 
an Starke zunehrnen. Daher erfordern alle Lichtholzarten, sofern die 
friiher aufgestellten Regeln der Erzeugung eines moglichst hohen Massen
ertrags Anwendung finden sollen, eine Erganzung ihres Zuwachses, 
die durch gleichalterige Mischung oder Unterbau mit bodendeckenden 
und die Bestande fiillenden Holzarten gegeben wird. Durch eine dahin
gehende Mischung wird der Zuwachs erhoht. 

3. Die Bewertung einer gegebenen Flaohe darf nioht immer unter 
Beschrankung auf den vorliegenden Bestand beurteilt werden. Man 
hat die nachhaltige Zuwachsleistung in Erwagung zu ziehen.Das 
Vorhandensein starker Vberzuge und ungiinstiger Humusformen wird 
haufig die kommende Bestandesgeneration starker beeintrachtigen, ala 
den vorhandenen tief wurzelnden Altbestand. 

2. Wert. 
In den meisten Fallen wird der Erzeugung des Wertes bei der Wahl 

der Holzart, wie auch bei den meisten anderen technischen MaBnahmen, 
eine groBere Bedeutung beigelegt als der Massenerzeugung. Bei allen 
auf den Wert gerichteten Untersuchungen sind Gebrauchswert und 
Tauschwert in Rucksicht zu ziehen. 

a) Gebrauchswert. 
Eine eingehende Darlegung der Gebrauchswerte ist Gegenstand 

der Forstbenutzung. Hier sei nur auf die Ergebnisse der diesbezug
lichen Erfahrungen und Versuche fUr die wichtigsten Holzarten kurz 
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hingewiesen: Das Holz der Eiche ist ausgezeichnet durch Dauer, Festig
keit, schOne Textur und Bearbeitungsfahigkeit. Sein Wert steht daher 
unter allen Holzarten an erster Stelle. Die harten Laubholzer, Esche, 
Ri.'tster, Ahorn und Hainbuche, besitzen gewisse Eigenschaften, die sie 
fill manche Verwendungsarten in besonderem Grade geeignet machen. 
Die Buche steht wegen der geringen Dauer und Festigkeit ihres Holzes 
gegen die genannten Holzarten zuri.'tck. Ihr Gebrauchswert hat jedoch 
mit dem Fortschritt der Industrie durch die Zunahme der Verwendung 
im Trockenen fortgesetzt an Bedeutung zugenommen. Auch konnen 
ihr auf ki1nstlichem Wege, z. B. durch Impragnierung, bessere Eigen
schaften, namentlich bezi.'tglich der Dauer, gegeben werden. - Manche 
weiche Laubholzarten sind durch ihre leichte Bearbeitungsfahigkeit 
fi.'tr bestimmte Verwendungsarten (Zellulose, Kistenfabrikation, Schnitze
reien u. a.) den harten vorzuziehen. - Die Nadelholzer haben vor allen 
LaubhOlzern den Vorzug der geraden Form, wodurch sie bei gleichen 
sonstigen Eigenschaften den Laubholzern im Gebrauchswert voran
stehen. Untereinander zeigen sie vielfache Schwankungen. Larche und 
Kiefer sind im allgemeinen durch groBereDauer, Fichte und Tanne 
durch bessere Form ausgezeichnet. 

b) Tauschwert. 

Gegeni.'tber dem gleichbleibenden Gebrauchswerte ist der Tausch
wert der HOlzer, auch bei gleicher Substanz und Form, groBen Schwan
kungen unterworfen. Er ist verschieden nach Zeit und Ort, nach An
gebot und Nachfrage. Stets bleibt jedoch der Gebrauchswert die wich
tigste Grundlage und Bestimmungsgrund fill den Tauschwert 1). 

1m allgemeinen besteht die Regel, daB der Tauschwert aller Holz
arten im Laufe der Zeit zunimmt, und zwar in starkerem Grade als der 
Wertabnahme der Umlaufsmittel entspricht2). Dies gesehieht jedoeh 
nicht in einer stetigen, gleiehmaBigen Weise, sondern in einem dureh 
die Entwieklung der wirtschaftlichen Kultur bedingten MaBe. Von 
EinfluB ist in dieser Beziehung namentlieh die Zunahme der BevOlke
rung, des Volkswohlstandes, der Fortsehritt der Teehnik, ,die Abnahme 
der Walder, die Verbesserung der Transportmittel. Auch die Beziehungen 
zum Ausland und politisehe Verhaltnisse anderer Art konnen auf die 

1) U"ber das Verhaltnis von Gebrauchs- und Tauschwert und die in dieser 
Hinsicht bestehenden gegensatzlichen Richtungen vgl. den zweiten Abschn. des 
1. Teils II 2. 

2) In PreuBon ist del' Preis fijr 1 fill del' eingeschlagenen Gesamtholzmasse 
von 3,27 M. im Jahre 1830 auf 9,86 1\11. im Jahre 1908 gestiegen. In Sachsen 
betrug die Einnahme fur 1 fm Derbholz im Durchsehnitt del' Jahre 1817/265,93 M., 
der Jahre 1894/1903 15,23 M. In Wiirttemberg hat sieh der auf 1 fm Derbholz 
entfallende Ertrag von 5,24 1\1. im Jahre 1853 auf 17,07 M. im Jahre 1908 er
hoht; in Baden der Wert eines Festmeters der gesamten Holzmasse von 8,63 M. 
im Jahre 1867 auf 13,15 M. im Jahre 1908. 
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Holzpreise von EinfluB sein. Ob und wie hinsichtlich der zeitlichen 
Veranderungen der Holzwerte verschiedene Holzarten und Sortimente 
voneinander abweichen, ist auf Grund der Statistik nur unvollkommen 
nachzuweisen. Eine eingehende diesbezugliche Statistik ist fUr PreuBen 
gegeben 1). Danach hat die Zunahme der Tauschwerte im Zeitraum 
1837 bis 1881 bei Eichenstiimmen 105 Ufo, bei Nadelholzstammen 95 Ufo, 
bei Buchenscheitholz 102 Ufo, bei Nadelholz-Scheitholz 109 % betragen. 
Hiernach ist die Zunahme· bei den verschiedenen Sortimenten gleich
maBiger gewesen, als man in der Regel annimmt. 

Zu einer vollstandigen Vergleichung der Leistungen verschiedener 
Holzarten muB der Wert des Durchschnittsfestmeters berechnet werden, 
der sich aus dem Anteil der Sortimente, die €s zusammensetzen, ergibt. 
Zur Begrundung des statischen Verhaltens der Holzarten im Einzel
faIle (fUr ein bestimmtes Revier oder einen Revierteil) muB ein solches 
Verfahren angewandt werden. Meist kommen dann die GewinnUllgs
kosten unmittelbar in Abzug. Zu einer Beurteilung des 6konomischen 
Verhaltens der Holzarten im allgemeinen sind jedoch scharfe Rechnungen 
weder ausfuhrbar noch erforderlich; es genugt in der Regel, daB das 
Wertverhaltnis der wichtigsten Sortimente, namentlich der Stamm
holzklassen, nachgewiesen wird. Da dieses auch fur andere Aufgaben 
der forstlichen Statik von Bedeutung ist, so folgen hier einige Angaben 
uber die Durchschnittspreise einiger deutschen Staatsforstverwaltungen. 

I. PreuJ.\en 2). 

Durchschnittspreise einiger Holzsortimente 
(Wirtschaftsjahr 1912.) 

1. Laubholz . 
_ .. - . . 

Eichenstamme Buchenstamme 
--~ ... - . 

III 

I 
IV III 

I 
IV 

Regierungsbezirk 40-49 30-39 40-49 30-39 
I 

em Mittendurchmesser 

I M. I M. I M. M. 

Konigsberg .... 35,4 

I 

24,9 13,1 1l,3 
Stettin ....... 34,1 23,4 18,3 15,1 
Magdeburg .... 28,6 20,4 22,9 19,3 
Hannover ..... 32,8 23,4 19,6 15,3 
Minden ....... 30,6 

I 
22,6 16,6 13,6 

Wiesbaden ..... 36,7 I 21,0 17,2 12,3 
Staat. ....... 32,4 I 23,6 17,4 14,2 I 

1) v. Hagen-Donner, Forstl. Verhaltnisse PreuBens, Tab. 9 a. 
2) Amtliehe Mitteilungen aus. d. Abt. f. Forsten, Tafel 9 e. 
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36,7 

3211 

M.30 
I 

9 

11.6 

.. 
KOnigsberg Stettin Magdeburg Hannover Minden Wiesbaden Staat 

••• Eicne I I Buche 

2. Nadelholz . 
-- . _ .. -

Fichtenstamme Kiefernstamme 
-

I I 
Regierungsbezirk II III II III 

1-2fm 0,5-1 fm 1-2fm 0,5-1 fm 
M. M. M. M. 

Konigsberg . . . . 15,5 

I 
12,9 18,8 

I 
14,1 

Stettin ....... 15,0 - 23,2 18,8 
Magdeburg ..... 22,9 I· 18,5 24,3 18,5 
Hannover ..... 22,7 20,2 21,1 I 19,1 
Minden ....... 23,9 I 20,4 23,9 16,5 
Wiesbaden ..... 23,3 

I 
18,9 30,2 

I 
15,8 

Staat ........ 21,8 18,0 21,6 17,0 

M.30----------------------------------r~~z------

731.1 
Z3. Z3,9 Z3 

21.11 

.. 10 

" 0 
Konigsberg Stattin _Magdeburg Hannover Minden Wiesbaden Staat 

Ficltte I I KiefiJl' 

II. Bayern 1). 
1. Durchschnittspreise fur 1 Festmeter Nutz- und Brenn

holz (1913). 

Eichen Buchen Nadelholz 

Regierungs· ..l>4) ~ ..l>4) ~ ..l>4) 
Oil 

§~ §~ '0 §~ ~irk S~ j S~ i S~ ~ gJ 4) 4) ° ol 4) e° ~'" flO 
~,J:I c3 S 

~ 

~ ~s ::s Z ~,J:I ~s ~,J:I 
Z 

Oberbayem ... 16,2 31,1 I 9,2 9,1 14,7 8,2 16,4 18,0 8,3 
Niederbayern. .- - 27,3 

I 
- - 17,8 - 16,3 18;9 6,9 

Pfalz ....... 26,9 38,1 6,4 10,7 16,0 8,5 17,2 20,1 6,7 
Oberpfalz .... - 32,9 - - 17,6 , - 16,2 19,1 7,8 

1) Mitteilungen aus der Staatsforstverwaltnng Bl1yerns, 1913, XVI, en. D. 
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Eichen Buchen Nadelholz 

Regierungs- ~~ 
~ ...... 

~ 
...... 

~~ ~ - ::,..!:! 1r&b ~,..!:! ~,..!:! 0 
bezirk ..I:i ..I:i .I:l 

c:aas ~ as 0 c:a $:I 

~ 
<1)0 <\l as ~ ~ 0 gss .... &:i..l:i '" <I) &:i..l:i ~s 

.... = c!l~_, ~ ~..I:i 
~ Z 

Oberfranken .. - 51,8 - - 19,8\ - 19,0 21,7 8,7 
MitteHranken. . 31,1 48,6 11,5 12,9 19,6 11,9 17,8 20,1 9,8 
Unterfranken. . 42,4 72,6 7,6 11,8 19,3

1 

9,6 12,9 14,6 6,5 
Schwaben .... 33,0 50,9 11,2 13,6 18,8 12,4 18,6 20,4 9,3 
Konigreich ... 34,8 54,6 7,7 11,3 17,6 9,4 117,0 19,2 8,1 

Eiche M.70----1-------------

Buche " 60--~------------------------------

6" Gesamtmenge. N=Nufzholz. 
B = Brennholz. 

lIadelholz 
~@ " 50--~------------------~---------·--

M.40~~------------~ __ ------------~ __ ---------

u 1 

2. 

FicIitenstamme Kiefemstii.mme 

I! II\IIIIIVI VITI I! II!IIIIIV! V!VI 1800 1822 1617 1414 1012 mem .1830 1822 1617 1414 1012 mem 

Konigreich . I 25,6124,3122,2118,9115,3112,9 134,6 127,61 22,3! 17,1 1 13,51 U,6 

I 
18 30 
,-A-,JIf6 r- I 

'-M.30 
Z5 

I-" 20 i----

I-" 10 I----

" 0 1-

II 
ZZ 

18 ,---.. 

~ 

III 
16 17 -----. 

Z2 ~3 

I--- I---

••• Fichfen.slamme 

IV 
1~ 

?!-

{!t1 

!----

V 
10 13 
,-......... 

15.3~S 

I--

L--_~I K;efem"ttimme 

VI 
em. 

,...:::....m 

1Z~!y 

L-
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III. Baden 1). 

Durchschnittspreise fur 1 I?estmeter Stammholz (1913). 

1. Laubholz. 
~-- ~~, --,. -,- -

I II III IV V VI 
iiber 60 em 50-59 em 40-49 em 30-39 20-29 unter 

a I b a i b a I b em em 20cm 

! I 90,11 71,4151,8 Eiehe ...... 114,11 78,1 66,3 38,6 23,8 14,5 
Buehe ..... 33,5 28,5 23,9 19,0 17,1 17,1 
Hainbuche ... 36,4 39,8 34,4 31,1 26,6 26.6 
Esche ..... 106,6 77,1 60,3 39,5 39,5 
Ahorn ..... 61,1 43,8 31,4 21,8 
Birke ...... 28,7 27,1 15,9 15,9 
Erle ...... 50,7 48,8 38,8 27,3 

11'1,1 

M.110 

11 100 

M.90 

" 80 78,1 

" 

M.60 

" 50 

" 40 

i 
33,5 

" 30 ~~-~-

-
19,0 I 

I I 

I-~ III 

ZO 40 50 60undmehr 
Mittendurchm. 

1) Statistisehe Nachweisungen aus del' ForstverwaHung 1908, II 8 ~-\. 
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2. Nadelholz. 

StlI.mme SchneidehoIz 

I. II III IV V VI I I II I III 
1830 1822 1617 1414 1012 

tiber 40 30-40 unter 30 
mcm 

cm Mittendurchmesser 

Fichte ... 25,9 24,2 22,4 20,4 18,0 15,3 23,5 20,8 16,9 
.Kieftlr ... 35,1 30,0 23,4 19,1 15,6 14,6 38,9 28.5 20,2 

I II III 
I II III IV V VI iiberliO 30-ij() unter 30 

1& 30 13 %2 1'1 111-111- 10 12 em 389 em Mittendurchm. 
16 ,-/'-.In 

,-/'-. ,-J>o-. - -----.. .............. 
r- 35,1 

- 30,0 -
Z5. 

:=. 
2Jf. 

Z211W 
~ 

I--Zo,¥t~'1 8 20 - - - f-- 16.9 
156 '" 31'/,6 

- - f-- f-- f-- f-- -

- '-- -'-- '-- '-'-- '-- '-'-- '-'---- '-

FiChle I Kief'er 

IV. Bessen 1). 

Durchschnittspreise fiir 1 Festmeter Stammholz (1914) 

l. Laubholz. 

I I II IIII/IVI V 
60 u. mehr 50-59 40-49 30-39 25-29 unter 20 

cm Mittendurchmesser 

Eiche a (astrein) ... 111,7 97,2 68,8 44,5 41,5 18,5 
Eiche b (gewohnlich) . 78,4 63,6 50,0 33,5 25,4 17,1 
Buche ......... 28,9 25,2 23,4 18,5 14,7 13,1 
Hainbuche ...... 45,0 36,7 32,6 27,1 23,5 
Eilche ......... 50,2 44,1 38,7 36,7 27,9 23,2 
.A.horn ......... 45,0 33,1 31,0 25,7 18,4 
Birke ......... 21,4 15,0 14,2 12,7 
ErIe .......... 26,9 22,8 18,3 18,6 

1) Nach Mitteilung des Herm Gah. Oberforstrats Dr. Walther. 
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nt,7 M.110~ 

M.100 / 
,~/ ~2 

~ f ,:.fi 

1 / 
J 

58,8 t' ~,~ 
I / '" 

~ 

~ 
V /5~O I illl;S , 

1,--' --

M.90 

" 80 

" 70 

" 60 

>1 50 

,,40 

I~ ~ 1 ./ I , 

" 30 

'// fRt;. 
~ 1/ " 20 

1.$ 1-- [1 --
VII 

i " 0 
11+-Z0 2.0 

Fichte .... 
Tanne ....... 
Kiefer ....... 
Larche ...... 
Weimutskiefer .. 

M.30 

" 20 
1J/-'1 

" 10 
-~ 

V 
" 0 

" ---' 88,9 

~ -t Bu he .,...--
! .... - s-;- "'-_ .... 

!!5,2 -' 
-1[t ~- ... '>;8·5 

J 

I 
I V 
i I 

30 

I 
tiber 50 

22,1 

38,0 
36,3 

--

Iii II 

1+0 50 

2. Nadelholz_ 

I II I III 
40--49 30--39 

cm Mittendurchmesser 

23,1 22,8 
22,9 20,9 
33,4 27,1 
39,5 26,3 
19,1 19,9 

I 
III I 

SOund mehr 
em Miltendurchm. 

IV 
25-29 

V 
20--24 

21,4 18,9 
22,3 19,4 
19,5 15,0 
21,6 17,3 
15,8 11,9 

380 Kiefer .~ 
33,11_---

_.-0-

... -
~~ y-

zt~ ""' .... ~21l lil3,1 22,: 
Fichte 

-- 1--'19,5 

IV II I II I 
1 

1~.£0 ZO 30 50 cm5a~~. 
19 

M.artln. Forst\. Statik. 2. Auf!. 
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Aus der Vergleichung der angegebenen Durchschnittspreise ist zu 
entnehmen, daB der Tauschwert der Eiche unter allen heimischen Holz
arten weitaus an erster Stelle steht. Nur in ganz besonderen Fallen 
wird sie von anderen Holzarten ubertroffen. So z. B. bei den mittleren 
und schwachen Stammldassen von der Esche, wie die Zahlen aus Baden 
ersehen lassen. Die Buche steht nicht nur gegen andere harte Laub
hOlzer von annahernd gleichem Gewicht, sondern auch gegen die weit 
leichteren NadelhOlzer in einem MaBe zuriick, das zu der Annahme be
rechtigt, daB die Buche in erster Linie als Bodenschutzholz, nicht aus 
GrUnden okonomischer Natur, anzubarien oder zu erhalten ist. Dbrigens 
lehrt der Blick auf diese Zahlen, daB die Hohe der Preise und das Ver
haltnis der Preise verschiedener Holzarten sehr verschieden ist. Noch 
mehr tritt dies hervor, wenn man auf einzelne Reviere oder einzelne 
Waldorte eingeht. Abgesehen von Zufalligkeiten durch auBere wirt
schaftliche VerMltnisse werden Unterschiede bewirkt durch: 

l. Die Standortsverhaltnisse. Hier gilt die Regel, daB die 
Werte bei allen Holzarten um so hoher ansteigen, je besser die Stand
ortBverMltnisse ihnen entsprechen. Die Fehler, die auf minder ge
eigneten Standorten fast immer eintreten, driicken die Preise verhaItnis
maBig um so starker herab, je wertvoller die Holzart ist. Weitaus die 
starksten Unterschiede liegen bei der Eiche vor. Die Tauschwerte 
ihres Holzes liegen, wie man aus den Ergebnissen der Bayerischen Staats
forstverwaltung 1) ersieht, in sehr weiten Grenzen. Auch die Unterschiede 
im Wert von Fichten- und Kiefernstammholz haben in den Standorts
verhaltnissen ihre Ursache. Nur auf genugend lockerem und tiefgriin
digem Boden erreicht die Kiefer, namentlich in ihren starkeren Sorti
menten, Preise, durch die sie der Fichte uberlegen ist, wogegen diese 
durch ihre bessere Schaftform, namentlich in den mittleren und 
schwacheren Stammklassen, die Kiefer ubertrifft. 

2. Die Bestandesverhaltnisse .. Die Statistik zeigt, daB ffir 
astreine HOlzer weit hohere Preise bezahlt werden als fUr astige. Der 
Unterschied macht sich iiberall, insbesondere aber bei den stii.rkeren 
Stammen, geltend, wenn nach der Astreinheit zwei Klassen (a und b) 
unterschieden werden. Er ist um so groBer, je vielseitiger verwendbar 
die betreffende Holzart ist. In erster Linie zeigt die Eiche groBe Ver
schiedenheiten in ihrem Tauschwert, je nachdem astige oder astreine 
Stamme vorliegen 2). Beim Nadelholz tritt ein Unterschied viel weniger 
hervor, weil hier eine Trennung aus praktischen GrUnden meist nicht 
durchfUhrbar ist. DaB jedoch auch bei den NadelhOlzern Astreinheit 
und GleichmaBigkeit des Gefiiges auf die Verwendungsart von Ein
fluB ist, lehren am besten die Mitteilungen aus den Kreisen der Holz-

1) :Mitteilungen aua der Staatsforstverwaltung Bayems, 'Obersicht XVI B, in 
welcher die jahrlichen Durchschnittspreise der wichtigsten Sortimente fiir die 
einzelnen Forstii.mter angegeben sind. 

S) Vgl. die Preise der Qualitii.tsklassen der Eiche in Baden und Hessen. 
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handler und Holzverbraucher, die auf diese Eigenschaften groBen Wert 
legen. 

3. Die Absatzlage. Die Holzpreise werden an den Orten des 
Verbrauchs bestimmt. Die im Wald zu erzielenden Preise ergeben sich 
aus den Preisen an den Verbrauchsorten abziiglich del' Kosten der Be
forderung. Die Unterschiede der Preise werden den Unterschieden der 
Transportkosten mindestens gleichkommen. Wegen del' Vielseitigkeit 
der Absatzrichtungen sind jedoch zahlenmaBige Nachweise iiber den 
EinfluB der Entfernung des Waldes von den Verbrauchsorten selten 
durchfiihrbar. 

Trotzdem die Preise del' Holzarten aus den genannten Ursachen 
und wegen der mannigfachen Zufalligkeiten, die sich nach dem Ver
haltnis von Angebot und Nachfrage geltend machen, groBe Schwan
kungen zeigen, so tritt, wenn sie nach den Regeln einer guten Statistik 
dargestellt werden, in ihrem Veri auf und gegenseitigem Verhaltnis doch 
viel mehr Ordnung uncl GesetzmaBigkeit hervor, als es nach den einzelnen 
Fallen angenommen wird. Es ist deshalb eine unerlaBliche Aufgabe 
jeder geordneten Forstverwaltung, daB die Preise der wichtigsten Sorti
mente der Hauptholzarten, sowohl fiir die einzelnen Reviere als auch 
fiir groBere Wirtschaftgebiete und ganze Lander, in regelmaBiger Zeit
folge iibersichtlich dargestellt und bekannt gegeben werden. Ein der
artiger Nachweis bildet nicht nur eine wichtige Grundlage fiir die Wahl 
del' Holzart in den zu verjiingenden Bestanden, sondern auch fiir andere 
technische MaBnahmen (Lauterungshiebe, Durchforstung, Lichtung) und 
die Festsetzung del' Umtriebszeiten. 

III. Die Sicherheit und N achhaltigkeit del' 
Betriebsfnhrung. 

Bei del' Wahl del' Holzart muB stets die Sicherheit und Nachhaltig
keit del' Betriebsfiihrung beriicksichtigt werden Es kommen dabei 
folgende Umstande in Betracht: 

1. Die Gefahren d uroh die Wir kungen del' anorganischen 
und organischen Natur. Die Waldbaume sind in allen Altersstufen 
zahlreichen Gefahren und Feinden ausgesetzt: In del' Jugend sind es 
in erster Linie Frost, Hitze, Unkrautwuchs und andere Einwirkungen 
der organischen Natur, wodurch junge Schonungen unter Umstanden 
vollig vernichtet werden. SpateI' sind es zahlreiche andere Gefahren. 
Bei der Wahl der Holzart miissen sie sorgsam beriicksichtigt werden. 
Den wichtigsten Anforderungen, die in diesel' Beziehung zu stellen sind, 
wird dadurch Rechnung getragen, daB man keine HQlzarten wahlt, 
denen die Standortsverhaltnisse nicht entsprechen. Die Erfahrung 
hat gelehrt, daB" aIle schadlichen Wirkungen del' organischen und an· 
()rganischen Natur in standortsgemaBen Lagen weniger stark auftreten 

19* 
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und vielleichter iiberwunden werden, ala unter entgegengesetzten Ver
haltnissen. Sofero der Standort einer Hokart entspricht, kann die 
Riicksicht auf Schaden durch Insekten, Pilze oder andere Tiere und 
Pflanzen keinen AulaB geben, sie vom Anbau auszuschlieBen. Trotz 
Spinner, Spanner und Maikafer wird die Kiefer in der norddeutschen 
Ebene - trotz Nonne, Riisselkafer und Borkenkafer wird die Fichte 
in den Gebirgsforsten Mitteldeutschlands die wichtigste, die Betriebs
fiihrung und die Rentabilitat bestimmende Holzart bleiben. Im all
gemeinen werden bekanntlich NadelhOlzer von Naturschaden starker 
befallen als LaubhOlzer. In der groBeren Sicherheit der letzteren liegt 
ein Grund, diesen eine weitere Ausdehnung zu geben, als es, wenn ledig
lich der mogliche Ertrag maBgebend ware, gerechtfertigt erscheinen 
wiirde. 

2. Die Erhaltung des Bodens in gutem Zustande. Sie ist 
Grundbedingung jeder guten Bodenkultur. Auch bei der Wahl der 
Hokart muB der Ein£luB, den diese ffir den Boden zur Folge hat, ge
wiirdigt werden. Eine Verschlechterung des Bodenzustandes ist. unter 
allen Umstanden nach Moglichkeit zu vermeiden. 

Abgesehen von nachteiligen Einwirkungen besonderer Art (wie 
z. B. Streunutzung, Entzug des Grundwassers) erfolgt eine Verschlechte
rung des Bodens durch die Entstehung neuer oder die Zunahme vor
handener tJberziige und durch die Bildung ungiinstiger Humusformen. 
Ffir aIle Lagen, die sich bei intensivem Lichteinfall in starkerem Grade 
mit Standortsgewachsen iiberziehen, namentlich ffir tatige Boden in 
mildem Klima, gilt die Regel, daB der Boden in bedecktem Zustand 
erhalten werden soIl. Erst bei der Verjiingung soIl der benarbte oder 
leicht begriinte Zustand des Bodens herbeigefiihrt werden. Die Er
fahrung lehrt, daB sich unter den in Deutschland vorherrschenden 
Standortsverhaltnissen die Buche fur die Erhaltung des Bodenzustandes 
in reinen und gemischten Bestanden am gftnstigsten verhalt. Die Laub
decke wird bei Zutritt von Luft und maBigen Feuchtigkeitsgraden im 
Verhaltnis zu ihrer Neubildung zersetzt, trberzuge werden zuruck
gehalten. Auch andere Schattenholzarten vermogen den Boden in 
bedecktem Zustand zu erhalten. Die lichtkronigen Holzarten sind je
doch unter den in Deutschland vorherrschenden Standortsverhaltnissen 
nicht imstande, diesen Bedingungen zu entsprechen. Daher fiihrt hier 
die Befolgung des ausgesprochenen Grundsatzes zu der praktischen 
Regel, daB sie mit bodenschutzenden Holzarten gemischt werden mUssen. 
- Wo dagegen die Zersetzung der Laub- und Nadeldecke langsamer 
fortschreitet, als ihre Neubildung durch die Abfalle der Holzgewachse 
und Standortspfianzen erfolgt, wie es in kiihlen Lagen, beim AbschluB 
der Luft durch zu groBe Feuchtigkeit und auf sehr untatigen BOden der 
Fall ist, kann die unmittelbare Einwirkung von Sonne und Luft auf 
den Boden von gUnstiger Wirkung sein. Rier besteht, wie friiher hervor
gehoben wurde, die Gefahr, daB sich die Humusstoffe in starkerem 
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Mafie anhaufen, als sie sich zersetzen, und daB ihre Mischung mit dem 
Mineralboden, die eine wesentliche Bedingung aller natiirlichen Boden
besserung bildet, verhindert wird. Unter solchen Standortsbedingungen 
wird sich meist eine lichtere Haltung der Bestande empfehlen. Daher 
sind hier Holzarten mit einer Iichteren Bekronung vorzuziehen, wie 
z. B. die Larche im Hochgebirge, die Eiche, Birke, Larche im feuchten, 
zur Moorbildung geneigten Klima Nordwestdeutschlands. 

IV. Der Reinertrag. 

1. Waldreinertrag. 
Das Verhalten der verschiedenen Holzarten bezuglich des Wald

reinertrags ergibt sich unmittelbar aus ihrem Massen- und Wertzuwachs. 
Das Produkt aus der Masse und dem Wert der Masseneinheit, bezogen 
auf die zugehOrige HolzbodenfIache, bestimmt auch das Verhaltnis, 
in dem die Holzarten in bezug auf den Waldreinertrag zueinander stehen. 
Die Produktionskosten, die von diesem Wert abgezogen werden, um 
'llen Waldreinertrag zu ermitteln, sind bei verschiedenen Holzarten zu 
wenig abweichend, um bezuglich ihrer Wahl einen wesentlichen EinfluB 
auszuuben. Was die Kosten fiir Verwaltung und Schutz betrifft, so 
treten Unterschiede von allgemeiner Giiltigkeit nicht hervor. Fichte 
und Kiefer verursachen mehr Aufwand fur die MaBnahmen des Forst
schutzes, Eiche und Buche fur die der Bestandespflege. Auch die Kultur
kosten stehen zu den Holzarten nicht in einem bestimmten VerhaItnis. 
Die groBen Unterschiede, die hier vorkommen, werden weit mehr durch 
andere Verhaltnisse (Moglichkeit der natiirlichen Verjiingung, Boden
beschaffenheit, Pflanzenverbande, Arbeitslohne u. a.) bestimmt. 

Mit Ausnahme derjenigen Standorte, wo die Eiche (und ebenso 
an manchen Orten auch Esche, ErIe) zu besonders wertvollen Sorti
menten heranwachst, fiihrt das Streben, den hochsten Waldreinertrag 
herbeizufiihren, zur Verdrangung des Laubholzes durch das Nadelholz. 
Denn das Produkt aus dem Durchschnittszuwachs und dem Wert der 
Masseneinheit, das den Waldreinertrag bestimmt, ist beim Nadelholz 
weit hOher 1). 

1) LiiBt man die Vornutzung auBer acht, so geIangt man fiir Fichte und 
Eiche zu folgenden Vergleichsergebnissen: Der Haubarkeitsdurchschnittszuwachs 
der Fichte auf I. Standortsklasse ist reichlich 10 fm Derbholz mit einem Wert von 
20 M. pro fm. Der Haubarkeitsdurchschnittszuwachs der Eiche auf I. Standorts
kIasBe betriigt etwa 4 fm Derbholz. Der Wert des Durchschnittsfestmeters miiBte 
daher, damit der Wertdnrchschnittszuwachs der Fichte erreicht wiirde, auf 50 M. 
ansteigen, was, wie aus der Statistik der Staatsforstverwaltungen PreuBens und 
Bayerns (vgl. die Tafeln aus PreuBen und Bayern) hervorgeht, zur Zeit nicht der 
Fall ist. Es kommt hinzu, daB ein ala erste BonitiitskIasse fUr Eiche bezeichneter 
Standort besser ist als die gleiche Klasse fiir die Fichte, und daB auch die Vor
nutzungsertrage das Ergebnis einer vollstiindigen Rechnung cher zugunsten der 
Fichte veriindern wiirden. 
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2. Bodenreinertrag. 
Wenn man versucht, das Verhalten verschiedener Holzarten in 

bezug auf den Bodenreinertrag zahlenmaBig nachzuweisen, so ka.nn 
man entweder von einer regelmaBigen, nach Alte1'8klassen abgestuften 
Betriebsklasse ausgehen und den Bodenreinertrag ffir die durchschnitt
liche Flacheneinheit berechnen, oder man ermittelt den Bodenerwartungs
wert ffir den Einzelbestand. 

Legt man der Rechnung eine regelmaBige Betriebsklasse zugrunde, 
so stellt sich der auf den Boden entfallende Reinertrag dar als die DiHe
renz zwischen den jahrlichen (von den Erntekosten befreiten) Ertragen 
(A + D) und dem Zins des Vorrats (N.O, op) nebst den jahrliohen 
Wirtschaftskosten (e + v); er ist = A + D - N. 0, op - (e + v). Die 
Hohe des Vorrats und daher auch seine Verzinsung wird durch wITt
schaftliche Verhaltnisse jeder Art in der gleichen Richtung (wenn auch 
nicht in dem gleichen Verhaltnis) verandert, wie der Ertrag, wie ins
besondere der Hauptteil desselben (A). Das Verhaltnis zwischen (A + D) 
und N ist vorzugsweise von der Umtriebszeit und dem Grade der Be
standesdichte, in welchem die Bestande in den hOheren Alte1'8stufen 
gehalten werden, abhangig. Was die Holzarten betrifft, so lassen sich 
keine wirtschaftlichen Eigentiimlichkeiten derselben nachweisen, durch 
welche allgemeingiiltige, durchgreifende Verschiedenheiten in jenem 
Verhaltnis herbeigefiihrt werden. Nach den von den Vertretern des 
Versuchswesens in PreuBen und Hessen aufgestellten Ertragstafeln 
kann man ffir Eiche und Buche, ffir Fichte und Kiefer Zahlen zusammen
steIlen, nach welchen das Verhaltnis des Ertrages zum Vorrat (das Nutz
prozent), sowohl der Masse, als auch dem Werte nach nur wenig ab
weicht. Der Bodenreinertrag wiirde demgemaB in ein regelmaBiges 
Verhiioltnis zum gesamten Reinertrag (Waldreinertrag) gesetzt oder als 
ein Teil desselben dargestellt werden kOnnen, wenn nicht die ubrigen 
Wirtschaftskosten vom Ertrag ziemlich unabhii.ngig waren. Die Kosten 
fur Verwaltung und Schutz sind ffir verschiedene Holzarten fast gleich; 
diejenigen fUr Kultur, Wegebau und Gewinnung der Walderzeugnisse 
sind nur wenig verschieden. Der Bodenreinertrag wird durch die an
nahernd gleichen Wirtschaftskostenum so starker herabgedru.ckt, je 
geringeren Wert die ausschlaggebenden Sortimente der betreffenden 
Holzarten besitzen. Betrii.gt z. B. bei der Fichte der jahrliche Ertrag 
(A + D) auf der Flacheneinheit 12 fm im erntekostenfreien Werte von 
lO M. und der Vorrat 250 fm im Werte von 8 M. - bei der Kiefer der 
jahrliche Ertrag lO fm im Werte von 9 M., der Vorrat 225 fm im Werte 
von 7 M. - bei der Buche der jahrliche Ertrag 8 fm im Werte von 
7,5 M., der Vorrat 200 fm im Werte von 6 M., so ist A +D - N . O,op 

bei der Fichte 12 . lO - 2000 . 0,03 = 60 M. 
bei der Kiefer 10 . 9 - 1575 . 0,03 = 34 M. 
bei der Buche 8'7,5 - 1200.0,03 = 24 M. 
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Dies entspricht annii.hernd den Differenzen in der Werterzeugung. Der 
Bodenreinertrag sinkt nur deshalb in sta.rkerem Verhaltnis, weil die 
Wirtschaftskosten (e + tI) von der Hohe des Ertrags unabhangig sind 
und die geringeren Bonitaten relativ starker belasten. Betragen nun 
nach dem letzten AbschluB der Sa.chsischen Staatsforstwirtschaft die 
ja.hrlichen Kosten (e + v) 18 M., so berechnet sich bei jenen Unter
stellungen ein Bodenreinertrag 

fur die Fichte = 60-18 = 42 M. 
fur die Kiefer = 34-18 = 16 M. 
fur die Buche = 24-18 = 6 M. 

Zu ganz a.hnlichen Verha.ltniszahlen gelangt man, wenn man, den 
Einzelbestand zugrunde legend, von der Methode der Bodenel'W'artungs
werte Anwendung Macht. Auf Grund des in den Mitteilungen aus dem 
forstlichen Versuchswesen PreuBens niedergelegten Materials berechnet 
Schwappach fiir die mittlere Standortsklasse bei einem ZinsfuB von 
3 Ufo den Bodenerwartungswert 

fiir die Fichte (starke Durchforstung, u = 80) zu 709 M. 
fur die Kiefer (u = 60) zu 318 M. 
fur die Buche (Ertragstafel A, u = 100) zu 100 M. 

Wie in dem obigen Beispiel mit gutachtlich eingesetzten Zahlen, 
so ubertrifft auch hier nach den Zahlen, die sich aus dem Versuchs
wesen PreuBens ergeben, die Fichte in bezug auf den Reinertrag des 
Bodens die Kiefer und Buche in auBerordentlich hohem MaBe. Der 
Bodenerwartungswert betra.gt mehr als das Doppelte von dem der 
Kiefer, mehr als das Siebenfache von dem der Buche. Hiernach ist 
es versta.ndlich, daB so viele Forstwirte in der Literatur und Praxis die 
Ansicht vertreten haben, man musse, um einen moglichst hohen Boden
reinertrag zu erzielen, dem An bau der Fichte tunlichst weitgehende 
Ausdehnung geben. Beispiele hierfiir liegen in allen Teilen Mittel
deutschlands in reich em MaBe vor. 

Rechnungen der vorstehenden Art liegen regelmii.Bige Bestii.nde 
zugrunde. Bei der Vergleichung der verschiedenen Holzarten in bezug 
auf ihr statisches Verhalten kann man aber nicht unbeachtet lassen, 
daB in der Praxis regelma.Bige Bestii.nde, wie sie in den Normalertrags
tafeln dargestellt sind, nur selten vorkommen. 1m allgemeinen liegen 
die Verhaltnisse so, daB die Sicherheit der Betriebsfiihrung bei den 
LaubhOlzern groBer ist als bei den Nadelholzern. Diese werden von 
Schaden der organischen Natur (durch Insekten und Pilze) und der an
organischen Natur (Sturm, Anhang) in hOherem MaBe heimgesucht 
als jene. Sofern aber keine besondere Sicherheitspra.mie in die Rech
nung einbezogen wird, ist es, gemaB den Theorien und Anwendungen, 
die im allgemeinen Wirtschaftsleben gemacht werden, Regel, daB fur 
Wirtschaftsbetriebe, Geschafte und Unternehmungen, die in stii.rkerem 
MaBe Von Gefahren und Betriebsstorungen bedroht sind, ein hOherer 
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·ZinsfuB angewandt wird, als unter entgegengesetzten Verha.ltnissen. 
Hiernach ist es auch begrundet, daB in der forstlichen Wirtschafts
fiihrung fur Fichte und Kiefer, auch wenn die Standortsverha.ltnisse 
ihnen entsprechen, ein hOherer ZinsfuB zur Anwendung gelangt als fur 
Buche und Eiche, die wichtigsten Laubholzarten. Tatsachlich wird 
auch in der Literatur und Praxis von dieser Regel in zunehmendem 
MaBe Anwendung gemacht. Unterstellt man, um dies Verhii.ltnis mog
lichst einfach zum Ausdruck zu bringen, Bonitaten, bei welchen die 
negativen Bestandteile in der Formel des Bodenerwartungswertes, 
Kultur- und Verwaltungskosten, durch die Vorertrage aufgewogen 

werden 1). so stellt sich der Bodenwert in der Formel 1 Au 1 dar. ,opu-

1) Diese Unterstellung ist natiirlich keine allgemeingiiltige; sie bedarf in 
konkreten Fallen hinsiehtlieh ihrer Anwendung besonderer Erwagungen. Bei 
der Bereehnung der einzelnen Bestandteile naeh der Formel des Bodenerwartungs
werts unter Zugrundelegung normaler Bestande ergibt sieh, daB die Werte der 
Durehiorstungsertrage, namentlieh fiir gute Bestande und bei Einhaltung hoher 
Umtriebszeiten, groBer sind, ala die auf den gleiehen Zeitpunkt zUriiekgefiihrten 
KuItur- und Verwaltungskosten. Naeh den von Sehwappaeh in den Ertrags
tafeln fiirFiehte (1902, S.112 lIT B) und Kiefer (1908, S. 148) niedergelegtenBereeh
nungen ergeben sieh fiir das Verhaltnis der Haupt- und Vorertrage folgende Zahlen: 

Um-
I D Um- D 

Holzart triebs- A D A Holzart triebs- .A D A zeit I zeit 

Fiehte 60 3668 819 0,22 Kiefer 80 2461 1417 0,57 

" 
80 6656 2291 0,34 

" 
100 3227 2080 0,64 

" 100 8563 4443 0,52 
" 

120 3689 2843 0,77 

Es ist jedoeh zu beaehten, daB die Abweiehungen der wirkliehen von nor
malen, den Ertragstafeln zugrunde liegenden Bestanden beziiglich der Dureh
foratungsertrage starker sind, ala den eingesehatzten Vollbestandsfaktoren ent
spricht. so daB von den Satzen der Tafel starke Abstriche gemacht werden miissen. 

Die beste Grtindlage fiir das Verhaltnia zwischen Haupt- und Vorertragen 
ergibt die Statistik der groBen Staatsforstverwaltungen. Ihre Benutzung ist je
doch dadurch mit Schwierigkeiten verkniipft, daB die Ertragsnachweise nicht 
nach Holzarten und naeh Haubarkeits- und Vorertragen getrennt gehalten werden. 
Man kann daher nur mit bestimmten Unterstellungen die auf die Vorertrage ent
fallenden Teile des Gesamtertrags einschii.tzen oder berechnen. Nimmt man, 
wie es etwa der jetzt vielfach geiibten Praxis entspreehen mag. an, daB vom Ge
samtertrag drei Fiinftel auf die Haubarkeitsertrage. zwei Fiinftel auf die Vor
nutzung entfallen und daB der Wert des Durchforstungsholzes zu dem des Hau
barkeitsertrags sieh wie 1/2 : 1 verhii.lt, so ist das Verhaltnis des Werts der Vor
ertrage zu dem des Haubarkeitsertrags = %.1: 2/6.1/. oder 3: 1. Von dem Ertrag 
der gesamten Holznutzung entfallt unter diesen Voraussetzungen 3/4 auf die Han
barkeitsertrage, 1/4 auf die Vorertrii.ge. 

Werden diese Sii.tze auf die statistischen Ergebnisse der PreuJ3ischen Staats
forstverwaltung fiir das Wirtsehaftsjahr 1908 iibertragen, so ergeben sich naeh 
Tabelle 45 a und 49 e der "Amtliehen Mitteilungen aus der Abteilung fiir Forsten" 
fiir die durchsehnittliche Flii.eheneinheit des Holzbodens im Wirtschaftsjahr 1912 
folgende Zahlen: 
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Vergleicht man hiernach die Leistungen der Fichte, die bei einer Um-
triebszeit von 60 80 100 Jahren 

eine Masse von 450 600 700 fm 
im Werte von 15 18 21 M. je fm 

erz.eugt, mit der Buche, die auf gleichem Standort bei einer Umtriebs-
zeit von 80 100 120 Jahren 

eine Masse Von 500 6000 700 fm 
im Werte von 9 12 15 M. 

zu erz.eugen vermag, so ergeben sich folgende Resultate: 

Umtriebs-
.Au 

Holzart zeit Masse Wert p. fm .Au p l,opu-l 
fm M. M. M. 

Fichte 80 600 18 10800 3 1123 

" 
100 700 21 14700 3 808 

Buche 100 600 12 7200 2,5 662 

" 
120 700 15 10500 2,5 567 

" 
100 600 12 7200 2 1152 

" 
120 700 15 10500 2 1071 

Hiernach ist der Unterschied eines voUen Prozentes erforderlich, urn 
die Buche unter den gesteUten Voraussetzungen hinsichtlich des Boden
reinertrages der Fichte gleichwertig erscheinen zu lassen. 

Die Wahl zwischen Buche und Fichte hat am meisten Bedeutung 
fiir mittlere Gebirgslagen mit kraftigem Boden, die heiden Holzarten gute 
Wachstumsbedingungen darbieten. FUr die besseren Boden der nord
deutschen Ebene ist die Wahl zwischen Eiche und Kiefer als vorherr
schender Holzart eine der wichtigsten A,ufgaben der Betriebsregelung" 
Legt man hier eine der obigen entsprechenden Berechnung zugrunde, 
so gelangt man zu folgenden Zahlen: 

Umtriebs-
.Au 

Holzart zeit Masse Wert p. fm .Au p l,opu-l 
fm M. M. M. 

Eiche 100 300 20 6000 2 960 

" 
120 350 24 8400 2 840 

" 
140 400 28 11200 2 750 

" 
160 450 33 14850 2 653 

Gesamtertrag aua Holz . 54,09 lI. 
Gewinnungskosten . . . 6,02 " 
Emtekostenfreier Wert der Holznutzung (A + D) . 48,07 " 
Davon entfillt auf die Vorertrage 12,02 

" Kosten fur Verwaltung (tI) ... 8,51 
" Kosten fUr Kultur, Wegebau (0) . 3,27 
" o+tI 11,78 " 

Kultur- und Verwaltungskosten weichen hiemach nur wenig vom Wert der Durch
forstungsertriige abo Ahnliche Zahlen lassen sich auch aus der Statistik Sacbsens 
(Entwicklung der Staatsforstwirtschaft, Tab. 6-8) ableiten. 
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Umtriebs-
.Au 

Holzart 
zeit 

Masse Wert p. fm .Au p l,opV-l 
fm M. M. M. 

Kiefer 80 400 12 4800 2,5 768 

" 
100 500 15 7500 2,5 690 

" 
120 550 18 9900 2,5 434 

" 
140 600 20 12000 2,5 396 

Unter den hier gemachten Unterstellungen eines bedeutenden 
Wertzuwachses, wie er fiir richtig erzogene Besta.nde auf guten Stand
orten allgemein eintritt, bedarf es nur eines Unterschiedes im Zinsfu8 
von 1/1 %, um die Eiche als die rentabelere Holzart erscheinen zu lassen. 

Gegen eine derartige Behandlung des Gegenstandes ist (abgesehen 
von der Ungenauigkeit der Satze) zu bemerken, da8 die Unterstellung 
verschiedener Zinsfii8e stets willkiirlicher Natur ist. Sie wird getragen 
von den Anschauungen und den Bestrebungen eines Wirtschaftsfiihrers 
oder Waldeigentiimers. Indessen, so sehr man Anla8 hat, gegen die 
einseitige Betonung des subjektiven Moments in der Wirtschaftslehre 
(wie es in dieser Schrift geschehen ist) Einspruch zu erheben, so ist doch 
anzuerkennen, da8 bei allen wirtschaftlichen Ma8nahmen subjektive 
Bestrebungen und Anschauungen von Einflu8 sind. Eine Wirtschaft, 
bei der diese nicht zur Geltung kamen, hat in der Welt niemals bestanden. 
Es wird auch in Zukunft nie eine Forstwirtschaft geben, die lediglich 
auf die objektiven, mathematischen, naturwissenschaftlichen Grund
lagen aufgebaut ware. Immer wird auch hier das subjektive Urteil 
des Waldeigentiimers von Einflu8 sein. 

v. Folgernngen. 
Die Entscheidung iiber die anzubauenden Holzarten mu8 auf 

Grund eingehender Abwagung der samtlichen, den Boden, den Zu
wachs, die Sicherheit und den Reinertrag betreffenden Faktoren ge
troffen werden. Da einige dieser Faktoren (die den Bodenzustand und 
die Sicherheit betreffenden) gar nicht, andere (wie insbesondere der 
Wert) nur unvollstandig in der Form bestimmter Zahlen angegeben 
werden konnen, so ist klar, daB die Endurteile iiber die Holzart nur 
im Wege eines gutachtlichen Urteils, nicht in der Form eines mathe
matischen Nachweises abgegeben werden konnen. Es ist aber unter 
allen Umstanden wiinschenswert, daB die diesbeziiglichen Urteile (wie 
es vorstehend anzudeuten versuohtwurde) duroh positiveZahlen so griind
lioh unterstiitzt werden, als es nach Lage der Verha.ltnisse moglich ist. 

FUr die bei der Wahl der Holzart einzuschlagende Richtung ist 
es notwendig, von vornherein zu erkla.ren, ob reine oder gemischte Be
sta.nde das Ziel der Wirtschaft bilden sollen 1). 

1) In der Literatur und Praxis sind auf diesem Gebiete verschiedene Rich
tungen vertreten. Die ii.lteren Schriftsteller (G. L. Hartig, H. Cotta u. a.) haben 
zwar bisweilen auf die Vorziige gemischter Bestii.nde hingewiesen, sind aber meist 
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1. Gemischte Bestande. 
Da viele Holzarten fur sich allein nicht imstande sind, den ver

einigten Anforderungen, die hinsichtlich des Standorts und Ertrags 
gestellt werden mussen, zu genugen, so fiihrt die Befolgung der ausge
sprochenen Grundsiitze haufig dazu, als Wirtschaftsziel die Herstellung 
gemisohter Bestii.nde aufzustellen. Am meisten wirtschaftliche 
Bedeutung hat einmal die Misohung V'on Lioht- und Sohattenholz
arten, zum andern eine solohe von Laub- und Nadelholz. 1m allge
meinen mussen gemischten Bestanden, wenn ihre Anlage und Erziehung 
n:lOh richtigen Grundsatzen erfolgen, nachstehende Vorziige eingera.umt 
werden: 

1. Sie sind von gunstigem EinfluB auf die Erhaltung 
eines guten Bodenzustandes. Namentlich wird es durch sie er
moglicht, daB Lichtholzarten in hOherem Umtrieb bewirtschaftet werden, 
ohne daB der Zustand des Bodens ungunstig beeinfluBt wird. In den 
meisten deutschen Waldgebieten liegt fiir Lichtholzarten die Gefahr 
einer Bodenverschlechterung vor. Bei jeder Art der Behandlung tritt 
zu einem bestimmten Zeitpunkte eine Lichtstellung ein; und mit dieser 
wird an den meisten Orten ein ungiinstiger EinfluB auf den Boden herbei
gefiihrt. Er uberzieht sich mit Standortsgewachsen 1), was wirtschaft
lich immer nachteilig ist. Die Standortsgewachse erschweren nicht 
nur die MaBnahmen der Verjiingung, sondern sie geben auch AnlaB 
zur Bildung ungunstiger Humusformen. In der Einfuhrung von Boden
schutzholz Hegt das beste Mittel, um der Gefahr der Bodenverwilde
rung entgegenzutreten. 

zu-wenig auf die besonderen Eigentiimliohkeiten der einzeInen Holzarten ein
gegangen. Die von ihnen, namentlioh von Hartig, ausgehende waldbauliohe 
Riohtung hat vorzugsweise reine Bestii.nde zur Folge gehabt. K. und G. Heyer 
haben die Vorziige gemisohter Bestii.nde klar und umfassend begriindet. Die 
RegeIn, die sie aufstellten, haben wohl naoh ihrem Prinzip, nioht aber duroh die 
praktisohe Ausfiihrung, weitgehende Anerkennung gefunden. Eine grundsatzlioh 
gegenteilige Ansohauung haben nur Wagener (Waldbau, S. 159) und Borg. 
greve vertreten, der (Forstreinertragslehre, S. 134) die gauze Theorie der ge· 
misohten Bestii.nde als bodenlosen Dilettantismus bezeiohnet. Sehr eingehend 
sind neuerdings die Vorziige gemisohter Bestande von Gayer (Waldbau) ver· 
treten worden. Er ist dabei weit mehr als aile friiheren Waldbaulehrer auf die 
besonderen Verhaltnisse des Standorts und der Holza.rten eingegangen. - In 
der Praxis ist die Anlage gemisohter Bestii.nde von der Bayerisohen Sta.a.tsforst
verwaltung naohdriioklioh vorgesohrieben worden. Das dabei anzuwendende 
Verfahren ist in bestimmten WirtsohaftsregeIn zum Ausdruok gekommen und 
tritt dem Besuoher vieler bayerisoher Waldgebiete in oharakteristisohen Bestandes
formen entgegen. Naoh dem Vorgang Bayems haben die auf die Erziehung ge· 
misohter Bestii.nde geriohteten MaBnahmen auoh in vielen auderen Staats· und 
Privatforstverwaltungen Anwendung gefunden. 

1) In der ganzen norddeutsohen Ebene ist es in erster Linie die Heidelbeere, 
die sioh in den Kiefernstangenorten einfindet und beim Liohterwerden der Be· 
stande fortgesetzt zur Bildung von Trockentorf beitragt. VgI. u. a. Albert, 
Zeitschr. f. Forst· u. Jagdw., 1910, S. 338: luBere Ursaohen der Ortsteinbildung. 
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Auch bei denjenigen NadelhOlzern, die den Boden gedeckt zu er
halten vermogen, ist die Einbringung von Laubholz, insbesondere der 
Buche von giinstigem EinfluB. In reinen Fichten- und Tannenbestanden 
pflegt sich bei vollem SchluB eine reine Nadeldecke, bei lockerem SchluB 
eine Moosdecke zu bilden. Beide Decken verhalten sich, wenn sie starker 
werden, ffir die Wasserleitung und das Eindringen der Luft in den Boden 
nicht giinstig. Die Gefahr zunehmender Trockentorfbildung ist gerade 
in den kiihlen Lagen der hOheren Gebirge, die mit reinen Fichtenbestanden 
bedeckt sind, groB. Eine starke Moosdecke halt das Wasser vom Boden 
zuruck; eine dichte Nadeldecke laBt es abflieBen.Die Buche schlieBt 
den Boden nicht so vollstandig ab, als die Nadeln der Fichte und Tanne; 
ihre Blatter haben ein lockeres Gefuge; sie bietet fUr Luft und Wasser 
mehr Hohlraume dar. Durch die Verwesung des Buchenlaubs unter 
dem EinfluB von Luft und Feuchtigkeit bildet sich der Bodenzustand 
aus, dessen vorteilhafteste Eigenschaften aus der forstlichen Praxis 
seit langer Zeit bekannt sind 1). 

2. Sie bewirken eine Hebung des Zuwachses. Auch dieser 
Vorzug bezieht sich namentlich auf Bestande aus lichtkronigen Holz
arten; auf Buche, Fichte, Tanne trifft er nicht zu. DaB durch die Ein
fiihrung von Schattenholzarten eine Vermehrung des nachhaltigen Zu
wachses bewirkt wird. geht unmittelbar aus den Grundbedingungen 
desselben hervor. Die Quellen des Zuwachses, Boden und Luff., werden 
in gemischten Bestanden besser ausgenutzt, als es in reinen Eichen-. 
Kiefern-, Larchenbestanden usw. der Fall ist. Allerdings ist der lau
fende Zuwachs lichtkroniger Holzarten in den jiingeren Altersstufen, die 
die Standcrtskrafte voU ausnutzen konnen, sehr hooh. In 'den neuesten 
Ertragstafeln der PreuBischen Versuchsanstalt ist der laufende Zu
wachs der Kiefer auf erster Standortsklasse im 30. Jahre zu 12 fro, im 
40. Jahre zu 13,8 fro, auf zweiter Standortsklasse im 30. Jahre zu 10,5 fm. 
im 40. Jahre zu 11,2 fro angegeben. In jungen Mischbestanden werden 
solche Zuwachsleistungen selten nachgewiesen werden konnen. In
dessen ffir den nachhaltigen Ertrag ist nicht der laufende Zuwachs einer 
bestimmten Altersstufe, sondern der nachhaltig durchschnittliche in 
Betracht zu ziehen. Und dieser ist in reinen, aus Lichtholzarten ge
bildeten Bestanden geringer. AlIe Lichtholzarten zeigen im hOheren 
Alter eine starke Abnahme des laufenden und des Durchschnitts
zuwachses. Der laufende Zuwachs der Kiefer ist auf zweiter Stand
ortsklasse im Alter von 120 Jahren auf 4,4 fro, im Alter von 140 Jahren 
auf 2,8 fro, also auf ein Viertel des Maximums gesunken. Durch Ein
fuhrung von Schattenholzarten werden die in jedem Lichtholzbestande 
sich bildenden Lucken ausgefiillt, die Konkurrenz der Standortsgewachse 

1) Der giinstige Einflul3, den die Buche auch bei ganz schwacher Einmischung 
auf den Boden der Fichtenbestii.nde ausiibt, ist auf Grund treffender Beobachtungen 
in seinem eigenen Revier sehr aDschaulich dargestellt von Kautz, Wasserkultur 
und Wasserpfiege im Harz (Zeitschr. f. Forst· u. Jagdw., 1909). 
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urn die Bodennahrstoffe wird erfolgreich bestanden und so den Ursachen 
der Zuwa.chsabnahme entgegengewirkt 1). 

Bezuglich des Wertzuwachses konnen die Vorzuge der Mischung 
nicht mit derselben Bestimmtheit ausgesprochen werden. GewiB be
stehen auch nach dieser Richtung giinstige Einwirkungen. Lichtholz
arlen mit freien Kronen, die von nachwachsenden Schattenholzarlen 
umgeben sind, haben in der Regel vortreffliche Stammformen. Aber 
bei einem Vergleich der Gesamtleistung der Bestande wird sich meist 
ergeben, daB die guten Stamme, durch die Mischbestande ausgezeichnet 
sind, verhaltnismaBig weiten Wachsraum innehaben. Das Durch
schnittsfestmeter des ganzen Bestandes, das fiir den Wert der Massen
einheit den MaBstab bildet, wird durch die unterstandige Holzart herab
gedriickt. 

3. Gemischte Bestande sind gegen manche Gefahren 
widerstandsfahiger als reine. Zunachst gilt dies in bezug auf die 
Feuersgefahr. Eine Bodendecke aus einer diinnen Laubschicht, wie 
sie in gemischten Laub- und Nadelholzbestanden vorliegt, gibt einem 
Lauffeuer weniger Nahrung, als ein starker, aus Gras und Beerkraut 
bestehender t)'berzug. In gemischten Bestanden liegen ferner mehr 
natiirliche Widerstande gegen die Ausbreitung des Feuers vor, die auch 
zu seiner Bekampfung benutzt werden konnen. - Auch den Schaden 
durch die anorganische Natur setzen gemischte Bestande zufolge ihrer 
gleichmaBigen und tiefer angesetzten Kronenbildung mehr Widerstand 
entgegen. In reinen Bestanden sind die Kronen auch an herrschenden 
Stammen hOher angesetzt, oft auch einseitig ausgebildet. Infolge der 
Schaft- und Kronenbildung werden in bezug auf Belastung durch Schnee 
ungiinstige Verhaltnisse herbeigefiihrt, zumal wenn auch herrschende 
mer vorherrschende Stamme entfernt werden. - Ahnlich verhalten sich 
gemischte Bestande bezuglich der Sturmgefahr. Ein Stamm mit gleich
maBig und tief angesetzter Krone (wie sie sich an den vorherrschenden 
Stammen gemischter Bestande ausbildet) hat yom Sturm weniger zu 
leiden als ein solcher mit hoch angesetzter Krone, wenn Unterbrechungen 
des Bestandesschlusses eintreten. Daher Iiegt in der Anlage gemischter 
Bestande ein Mittel, groBere gieichartige Bestandesmassen jederzeit 
:zu unterbrechen und so die Bildung kurzer Hiebszuge herbeizufiihren, 
was in Nadelholzrevieren wirtschaftlich erwiinscht ist. Fur im SchiuB 
erwachsene reine Fichtenbestande sind Unterbrechungen haufig nur 
im jiingeren Alter unbedenklich. 

Wegen der angegebenen Verhaltnisse zeichnen sich gemischte Be
·stande ganz allgemein dadurch aus, da.B sie der Wirtsohaft mehr 

1) Borgmann (Grundziige der Geschichte und Wirtschaft der Kg!. Ober
forsterei Eberswalde, anlii.Blich der Feier des 75 jahrigen Bestehens der Forst
akademie, S. 26 f., Jagen 106 be: Massen- u. Zuwachsprobeflii.che fiir Kiefer mit 
Buche) weist auf Grund wiederholter Aufnahmen in den Jahren 1898 und 1905 
nacb, daB der laufende Derbholzzuwachs dieses 120 jii.hrigen Mischbestandes 
-6,5 fm betrii.gt, gegeniiber 3,7 fm in reinen Kiefemoostiinden gleicher Bonitat. 
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Beweglichkeit und dem Wirtschafter ein groBeres MaB von 
Freiheit gewahren. Dies ist ein Vorzug, der in der Praxis von weit
tragendem Ein£luB ist, wenn er auch nicht in bestimmten Zahlen nach
gewiesen werden kann. 

4. Hinsichtlich des Reinertrags lassen sich die Vorziige ge
mischter Bestande nur ganz allgemein dahingehend aussprechen, daB, 
weil die einzelnen Ertragsfaktoren (Zuwachs, Sicherheit, Bodenschutz) 
in Mischbestanden giinstiger 'als in reinen Hegen, auch das Resultat del' 
vereinigten Faktoren, das im Reinertrag hervortritt, ein giinstigflres 
sein muB. RechnungsmaBige Nachweise fiir das Verhalten reiner und 
gemischter Bestande sind zur Zeit noch ausgeschlossen. 

Als die wichtigsten Mischungen des deutschen Waldes miissen 
nach den gegebenen Bestimmungsgriinden folgende bezeichnet werden; 

1. Eiche (als vorherrschende Holzart) mit Buche. Diese 
Mischung ist fiir viele deutsche Waldungen der tieferen Gebirgslagen, 
des HiigelIandes und der Ebene von groBer Bedeutung. Sie tritt auf: 

a) In der Form des annahernd gleichaltrigen Mischbestandes. 
infolge gleichzeitiger Verjiingung. In milden, sonnenseitigen Lagen 
entwickelt die Eiche bei rechtzeitiger Pflege unter den bei dieser Form 
gegebenen Wuchsbedingungen die besten Stammformen. Sie ist des
halb in Lagen, die vom Standortsoptimum der Eiche nicht zu weit ent
fernt sind, in erster Linie zu empfehlen. 

b) In der Form des Unterbaues, der meist da zweckmaBig er
scheint, wo durch Begriindung gleichaltriger Mischbestande die Ge
wahr einer geniigenden Kronenfreiheit der Eiche, wie sie zur Erreichung 
guter Stamme notig ist, nicht gegeben werdenkallll. 

2. Buche (als vorherrschende Holzart) mit Laubholz. Ais 
Laubholzarten kommen vorzugsweise in Betracht: 

a) Die harten (edlen) La u bholzer: Eiche, Esche, Ahorn, Ulme. 
Ihr erfolgreicher Anbau hat kraftige Boden zur Voraussetzung. Die 
genannten Holzarten erwachsen im Buchengrundbestand sehr gut. 
Bei ihrer Wahl muE den besonderen Anspriichen, die sie an lien Boden 
stelIen (Tiefgrundigkeit fUr Eiche, Feuchtigkeit fUr Esche usw.), Rech
nung getragen werden. 

b) Weiche Laubholzer, namentlich Erie, Birke, Aspe. Sie 
tragen durch ihr rasches Jugendwachstum sehr erheblich zur Steigerung 
der Vorertrage und damit auch zum Reinertrag des Waldes bei. Wegen 
ihrer fruhen Hiebsreife sind sie bei der Durchforstung zu nutzen und 
durfen deshalb nicht in starkerem Grade eingemischt werden, als es 
ohne Beeintrachtigung des Hauptbestandes zulassig erscheint. 

3. Buche mit Nadelholz. AIle NadelhOlzer entwickeln sich 
bei richtiger Regelung des Verhaltnisses ihrer Kronen in einem Buchen
gnmdbestande sehr gut. Sie kommen namentlich auf Boden zum An-
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bau. die zur Einmischung von LaubhOlzem nicht geniigen. Insbesondere 
sind ala Mischholzarten hervorzuheben: 

a.) Tanne. Da sie mit der Buche beziiglich ihrer Anspriiche in 
klimatischer Hinsicht iibereinstimmt, eignet sie sich in weitestem Um
fange zur einzelnen und horstweisen Einmischung im Buchengrund
bestande. 

b) Fichte. Sie leistet, wenn das relative Wachstum entsprechend 
geregelt werden kann, namentlich auf den Standorten, die beiden Holz

.arten noch gut entsprechen, wertvolle Ertrage, wah rend in hoheren 
Lagen die Fichte der Buche gegeniiber zu unduldsam ist, so daB diese, 
wenn sie nicht verdrangt werden soIl, durch die Zeit und Art des An
baues begiinstigt werden muB. 

c) Larche und Kiefer. Beide Holzarten erreichen im Buchen
grundbestande sehr gute Stammformen. Namentlich muB diese Mischung 
als die wichtigste Bestandesform fiir die Erzeugmlg guter Larchen an
gesehen werden, fiir deren freie Kronenbildung sie die beste Grund
bedingung darbietet. 

4. Kiefer (als vorherrschende Holzart) mit Buche. Filr 
den groBten Teil der norddeutschen Ebene ist die Kiefer die wichtigste, 
den Ertrag bestimmende Holzart. Sie soll deshalb den gegebenen Wachs
raum vollstiindig einnehmen. Die Buche ist ihr aber, sofem die Boden
verhaItnisse ihren Anbau zulassen, beizugeseIlen, und zwar: 

a) In der Form der gleichaltrigen Mischung, die aber in den 
kiihleren Lagen Nordostdeutschlands wegen der Frostgefahr mit 00-
sonderer Schwierigkeit verkniipft ist. 

b) In der Form des Unterbaues. Mit Rilcksicht auf die genannten 
Gefahren erscheint der Unterbau der Kiefer als die sicherste Art der 
Einfilhrmlg der Buche. Sie entspricht auch dem Umstand, daB die 
Kiefer mit hoher Umtiiebszeit zu bewirtschaften ist, wahrend die Buche 
meist nur den Zweck des Schutzes erfiillen soIl. 

5. Kiefer mit Nadelholz. Diese Mischung hat namentlich auf 
solchen Standorten Bedeutung, wo Laubholzmischungen nicht aus
fiihrbar sind. Ais MischhOlzer kommen besonders in Betracht: 

a) Tanne. Sie kann, wie die Buche, sowohl in der Form gleich
altriger Mischung, als auch im Wege des Unterbaues mit der Kiefer 
gemischt werden. Zu dem letzteren ist sie wegen ihrer Fahigkeit, den 
Schirm der Kiefer zu ertragen, und wegen ihrer frilheren Hiebsreife in 
besonderem Grade geeignet. 

b) Fichte. Sie kommt insbesondere da vor, wo die Standorts
verhaltnisse weder filr die Kiefer, noch filr die Fichte scharf ausge
sprochen sind. Bei gleichmaBiger Begriindung nimmt die Mischung 
die Form des Kiefemhauptbestandes mit Fichtenunterstand an; nur 
bei Unterbrechung des Schlusses der Kiefer wachst die Fichte in den 
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Hauptbeatand. Bei welligem Terrain, wo der Feuchtigkeitszustand 
des Bodens verschieden ist, kOnnen horstweise Mischungen angezeigt 
sain; es nimmt dann die Fichte die tieferen frischen, die Kiefer die 
trockenen Teile der betreffenden Flii.chen ein. 

6. Fichte mit Buche und Tanne. Soweit es die Standorts
verhaltnisse zulassen, ist mit Riicksicht auf die Sicherheit der Wirt
schaft eine Mischung mit Laubholz, in erster Linie mit der Buche, zu 
empfehlen. Die Einfiihrung der Tanne ergibt sich haufig durch das 
Vorhandensein derselben in alten Bestanden, das eine kostenlose Be
griindung der Tanne ermoglicht. Beide Holzarten treten sowohl in 
Einzelmischung, ala auch in der Form von kleinen Horsten auf. Letztere 
Form ist meist die Folge der Begriindung und des verschiedenen Hohen
wuchses in der Jugend. 

7. Tanne mit Buche und Fichte. Die Tanne tritt um so mehr 
-an die Stelle der Fichte, je milder die klimatischen Verhaltnisse sind. 
Hinsichtlich der Form ist diese Bestandesmischung der vorigen sehr 
ahnlich·1 

8. Die Mischung von Lichtholzarten (Eiche, Esche, Ahorn, 
Ulme, Birke, Larche u. a.) bildet im allgemeinen eine Ausnahme von 
den RegeIn der Anlage gemischter Bestande. Sie ist beschrankt auf 
die beaten BOllen, auf denen eine Abnahme der Bodenkraft nicht zu 
befiirchten ist. Soweit hier eine Deckung des Bodens erwiinscht ist, 
wird sie meist durch die natiirlich sich einfindenden Baum- und Strauch
holzarten gegeben. Auch in andern Lagen, die durch Lichtstellung 
nicht leiden, konnen Mischungen von Lichtholzarten die naturgemaBe 
Bestocklmg sein. 

2. Reine Bestande. 
Trotz der zweifellosen Vorziige, die gut gefiihrten Bestandes

mischungen zukommen, darf ihre Anlage doch nicht als allgemeine 
Regel aufgestellt werden. Auch reine Bestande haben bleibende Be
rechtigung, und zwar einmal durch die Tatsa.che ihres Daseins, zum 
-andern durch die Eigentiimlichkeiten der Standortsverhaltnisse, die oft 
so beschaffen sind, daB sie nur fiir eine Holzart die erforderlichen Wachs
tumsbedingungen darbieten. Abgesehen von kleineren reinen Bestanden, 
-die ihr Dasein besonderen Bodenverhaltnissen verdanken (Erle auf 
nassem Boden, Esche in Talmulden, Eichenschalwald an trocknen 
Hangen) sind folgende Bestandesformen fiir die deutsche Forstwirt
s<lhaft von Bedeutung: 

1. Reine Buchenbestande. Sie sind auf groBen Flii.chen des 
-deutschen Laubholzgebietes vertreten und werden auch in Zukunft 
vertreten bleiben. Dies ist insbesondere auf Standorten der Fall, wo 
-die Eiche, die wichtigste Mischholzart der Buche, die entsprechenden 
Wuchsbedingungen nicht vorfindet und anderen LaubhOlzem (Esche, 
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Ahorn usw.) keine solche Bedeutung zuerkannt wird, um die Opfer, 
welche ihr erfolgreicher Anbau notwendig MaCht (Abweichung in der 
Stellung der VerjlingungsschUi.ge durch Anlage von groBen LOchern) 
zu rechtfertigen. 

2. Reine Fichtenbestande. In den meisten deutschen Ge
birgsrevieren ist von einer gewissen Hohenlage ab die Fichte die einzige 
anbauwiirdige Hohart. Die Kiefer ist hier in der Regel wegen der 
Bruchgefahr ausgeschlossen; die Bemiihungen, Laubholz anzubauen, 
bleiben von zweifelhaftem Wert und Erfolg. Die Schaden, von welchen 
die Fichte in solchen Lagen zu leiden hat, sind Folge des Standorts, 
nicht der reinen Besta.nde. Man muB ihnen deshalb durch die Art der 
Begrlindung und Erziehung, nicht aber durch die Herstellung gemischter 
Bestitnde begegnen. 

3. Reine Kiefern bestande. Auf den armsten BOden ist keine 
Moglichkeit gegeben, mehrere Holzarten erfolgreich anzubauen; die 
Kiefer ist hier die fur den Ertrag ausschlieBlich in Betracht kommende 
Holzart. Wohl empfiehlt es sich, mit der Einfiihrung von Laubholz 
(WeiBerle, Akazie, Eiche, Hainbuche, Buche) moglichst weit herab
zugehen. Aber eine planmaBig durchgefiihrte Mischung, die Gegen
stand statischer Berechnung sein konnte, darf man hier nicht erwarten. 
Meist wird es sich nur darum handeln, zufallig entstandene Lucken 
mit geniigsamen Holzarten (Erle auf feuchtem, Akazien auf sandigem 
Boden) aufzuforsten. 

Eine groBere Mannigfaltigkeit der Bestockung und eine groBere 
Sicherheit der Betriebsfiihrung kann unter Umstanden dadurch er
zielt werden, daB reine Bestande verschiedener Holzarten von be
schrankter Ausdehnung hergestellt und miteinander verbunden werden. 
In Gebirgsrevieren mit Wechsel von Rucken und Mulden, Nord- und 
Sud-, Ost- und Westseiten - und in Revieren der Ebene mit Wechsel 
von trockenen und frischen, von Lehm- und Sandboden mull es ge
maB einer von Augst 1) gestellten Forderung, Wirtschaftsregel sein, 
daB jeder Standortsverschiedenheit durch die Wahl der Holzart Rech
nung getragen wird. Unter Umstanden kann auf diesem Wege eine 
Zusammensetzung der Bestande herbeigefiihrt werden, die H. Mayr 2) 

in seinem Kleinbestandswald vor Augen hatte. Eine systematische 
Anwendung des von Mayr vertretenen Prinzips ist jedoch mit Ruck
sicht auf die vorliegenden standortlichen und okonomischen Verhii,lt
nisse, die oft auf groBeren Flachen gleiche Bestandesformen erfordern, 
nicht durchfiihrbar. 

1) Thar. Jahrb., 1914, Die Fiohte im Elbsandsteingebirge, S. 61 ("So oft 
der Standort weohselt, muD, zuweilen auf kleinster Fliiohe, Holzart wid Kultur
verfahren mit weohseln"). 

I) Waldbau auf naturgesetzlicher Grundlage, 20. Abschn.: Der Kleinbe
standswald. 

Martin, Forstl. Statik. 2. Auf]. 20 



Vierter Abschnitt. 

Wahl der Art der Bestandesbegrfindung. 
Die wichtigsten hierher gerichteten Aufgaben der Forstwirtschaft 

betreffen die Wahl zwischen der naturlichen und kunstlichen Bestandes
begru.ndung und die AusfUhrung jeder dieser beiden sich weiter ver
zweigenden Methoden. Die forstliche Statik hat dieselben nach dem 
EinfluB, den sie auf den Reinertrag uben, zu untersuchen. Die oko
nomischen Ergebnisse, die sie nachweisen soIl, sind auf die physiolo
gischen und bodenkundlichen Grundlagen des Waldbaues zUrUckzu
fUhren und stehen daher mit ihnen und den auf ihnen beruhenden tech
nischen BetriebsmaBnahmen in Zusammenhang. 

A. Die natiirliche Verjiingung. 

T. Bedingungen 1). 

Die Bedingungen, unter denen eine erfolgreiche Naturverjiingung 
zustande kommt, sind folgende: 

1. Es muB eine genugende Samenerzeugung auf der zu verjiingenden 
Flache stattfinden. Dies wird der Fall sein, wenn Bestande von ent
sprechendem Alter vorhanden sind, welche in nicht zu weiten Zeitab
standen keimfahigen Samen in genugender Menge hervorbringen. 

2. Der Boden muB sich in einem Zustand befinden, bei welchem 
die Samen keimen und die jungen Pflanzen in den ersten Lebensjahren 
wachsen konnen. Dieser Zustand wird durch die Beschaffenheit des 
Humus und des Dberzugs gekennzeichnet. Auf beide ist deshalb vor 
und wahrend der Verjungung ein sorgfaltiges Augenmerk zu richten. 
Der Humus muB sich mit dem Mineralboden verbinden. Die infolge 
der Schlagstellungen auftretenden Standortsgewachse durfen den Boden 
nicht vollstandig in Besitz nehmen und abschlieBen. 

1) VgI. hierzu Wagner,- Grundlagen der riiumlichen Ordnung, 3. Auf I.. 
1. Abschn., 2. Kap. 
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3,' Das Ziel der zukiinftigen Wirtschaft muB auf die im V'orhandenen 
Bestand V'ertretene Holzart gerichtet sein. Jeder beabsichtigte Wechsel 
der Holzart schlieBt die NaturV'erjiingung in der Regel aus. 

Bei den angegebenen Bedingungen gestatten aIle Holzarten die 
Anwendung der natiirlichen Verjiingung. Beispiele ihres guten Erfolgs 
ergeben sich insbesondere im Bereiche ihrer natiirlichen Verbreitungs
gebiete, wo die allgemeinen kIimatischen, durch Warme und Feuchtig
keit bestimmten Bedingungen des Gedeihens V'orliegen. Schon das 
spontane Auftreten einer Holzart auf zusammenhangenden Flachen 
beweist die Moglichkeit der natiirlichen Verjiingung. Sie erfolgt am 
sichersten in den mittleren TeiIen der natiirlichen Verbreitungsgebiete, 
je naher das Optimum des Standorts gelegen ist. 

Fiir die Eiche liegt ein Standortsoptimum in Mitteleuropa, zwischen 
dem 45. und 50. Grade nordIicher Breite, V'or. Die Leichtigkeit der 
natiirIichen Verjiingung tritt dem Beobachter in den Eichenwaldungen 
Slavoniens 1), Ungarns, in Mittelfrankreich 2) iiberraschend entgegen. 
VolImasten treten hier hii.ufig, aIle 4-5 Jahre, ein; dazwischen erfolgen 
Doch halbe und Sprengmasten. Es kommt hinzu, daB die Eiche in 
miIden Lagen einerseits eine starke, die fast voIlstandige Beschirmung 
des eigenen Mutterbestandes vertragt, daB sie andererseits von FrOsten 
nicht zu leiden hat. Daher ist hier die naturliche Verjungung sehr leicht; 
sie gestattet eine groBe Freiheit der SchlagsteIlungen. - Fur die Buche 
Hegen ahnIiche Verhii.ltnisse in Sud- und Mitteldeutschland, in Dane
mark und Belgien 3), in <Jsterreich und Ungarn V'or. Die Leichtigkeit 

1) In den dortigen Eichen·Altholzbestiinden werden nach vorheriger Ent
fernung aller Holzarten, die nicht nachgezogen werden sollen, bei Eintritt eines 
Samenjahres samtliche Eichen gehauen, so daB der junge Aufschlag ganz ohne 
Schirm heranwachst. Trotz des starken Unkrautwuchses, der sich nach dem 
Hiebe einstellt, ist die Eiche imstande, sich zu guten Bestii.nden zu entwickeIn. 
Andererseits wiirden sich auch bei sehr dunkler Stellung der Schlii.ge gute Ver
jnngungen erzielen lassen. 

2) In Frankreich wird die Eiche in ahnlicher Weise, wie es in Deutschland 
bei der Buche nach Hartigs RegeIn geschieht, mittels dreier Schlii.ge nattirlich 
verjnngt. Der erste hat die Herbeifnhrung der Besamung, der zweite die Krii.fti. 
gung des Aufschlags, der dritte seine Freistellung zum Zwecke. Die ungefii.hre 
Verjtingungsdauer betragt 10 Jahre. Wie man an manchen Schonungen sieht, 
kann die Verjnngung aber auch in viel knrzerer Zeit vollendet werden. Anderer
seits fallt dem deutschen Besucher franzesischer Waldungen nichts mehr auf, 
als die auBerordentliche Fahigkeit der jungen Eiche, Schatten zu ertragen. 

3) FUr den EinfluB des Standorts auf die Verjtingung ist es sehr charak
teristisch, daB die Buche in Belgien, im Walde von Soignes bei Brtissel, einem 
ausgeprii.gten Standortsoptimum, seit langer Zeit im Kahlschlag mit sehr gutem 
Erfolg bewirtschaftet worden ist. Die Begrnndung erfolgte durch Pflanzung in 
weitem Verband. Zum Teil werden noch immer Kahlschlage gefiihrt. Anderer
Beits lehrt die Beobachtung, daB die Buche dort (ebenso wie auf den kalkreichen 
BOden des deutschen Waldes) ein sehr hohes MaB von Beschattung zu ertragen 
vermag. Man ist unter so gnnstigen Standortsverhaltnissen nicht an strenge 
Verjnngungsregeln gebunden; dunkel und licht gehaltene Schlage, schnelle und 
langsame Verjnngungen kennen gute Erfolge ergeben. 

20* 
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ihrer Verjungung unter gunstigen Standortsverhaltnissen ist aus' vielen 
Laubholzgebieten bekannt. Ihre durch die Natur bewirkte Verjungung 
muB oft eingeschrankt werden. Ebenso erfolgt bei der Tanne in Sud
deutschland, in der Schweiz, in Osterreich und den sudeuropaischen 
Landern die Verjungung oft in uberreichem MaBe. DaB auch Fichte 
und Kiefer bei entsprechenden Bodenverhli.ltnissen sich leicht ver
jungen, zeigen Reviere, in denen zur Zeit eines Samenjahres gnte Boden
zustande vorliegen. 

Sobald jedoch von den genannten drei Bedingungen eine nicht 
zutrifft, ist das Ergebnis der naturlichen VerjUngung unsicher odeI' 
praktisch unbrauchbar. Bei der Eiche ist die naturliche Verjungung, 
auch wo sie nach den Standortsverhaltnissen leicht erfolgen konnte, 
wegen des Mangels an geeigneten Bestanden haufig nicht durchfuhr
bar. Die Eiche kommt in den meisten deutschen Waldungen in sehr 
alten und in jungeren Bestanden vor. Haufig tritt sie nur vereinzelt in 
Buchen auf. An Bestanden, die zur Stellung von Samenschlagen geeignet 
waren, herrscht im groBten Teil der deutschen Forsten auffallender 
Mangel. Sodann stellen sich, auch beim Vorhandensein von entsprechenden 
Bestanden, ganz abgesehen von Schaden besonderer Art (WildverbiB, 
Insekten usw.) der Naturverjungung Schwierigkeiten entgegen, die in den 
klimatischen Verhiiltnissen und den Bodenzustanden ihre Ursache haben. 

Bei der Buche sind Verhaltnisse ahnlicher Art zu wurdigen, die 
dem Beobachter bei einem Vergleich der Buchenwirtschaft in Sud- und 
Norddeutschland sehr klar entgegentreten. 1m Nordosten von Deutsch
land befindet sich die Buche schon an der Grenze ihrer naturlichen 
Verbreitung. Der hemmende EinfluB des Warmemangels macht sich 
uberall in den Wirkungen der SpliMroste geltend. In Gebirgsforsten 
zeigt der Vergleich der unteren und oberen Hange, daB die Summe der 
Faktoren, von denen der Erfolg der naturlichen Verjungung abhangt, 
sich mit jeder hoheren Stufe ungunstiger gestaltetl). Vielfach wird 
sie hier durch Auflagerung von unzersetztem Humus unmoglich ge
macht; ebenso ist es in feuchten Niederungslagen infolge des Abschlusses 
der Luft. Sodann ist bei der Buche zu beachten, daB sehr haufig das 
Wirtschaftsziel nicht auf die Buche, sondern auf gemischte Bestande 
gerichtet ist, in erster Linie auf die Mischung mit der Traubeneiche. 
SoIl diese gebUhrend begunstigt werden, so mussen die Bedingungen 
der naturlichen Verjungung der Buche eingeschrankt - unter Um
standen sogar ganz aufgehoben werden 2). 

1) Sehr charakteristisch sind in dieser Beziehung die Reviere des sachsischen 
Erzgebirgs (Olbernhau, Hirschberg, Steinbach u. a.). Aber auch im Harz, im 
Thliringer Wald, im Schwarzwald usw. liegen zahlreiche Beispiele vor, die die Schwie
rigkeit oder Unmoglichkeit der natiirlichen Verju.ngung in Hochlagen beweisen. 

!) Charakteristische Beispiele hierfiir bieten die bekannten, durch gute 
Eichenwirtschaft ausgezeichneten Reviere: Lohr, Rothenbuch, Rohrbrunn im 
Spessart, Eichelsdorf in Hessen u. a. Orte, wo eine Vorverju.ngung der Eiche, 
Esche usw. auf Horsten und Streifen bewirkt ist. 
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Im Nadelholz stellen sich der naturlichen Verjungung wegen der 
V'orliegenden Bodenzustande gleichfalls oft Schwierigkeiten entgegen. 
Bei der Kiefer p£legt sich an den meisten Orten im Stangenholzalter 
der Boden mit der Heidelbeere zu bekleiden. Das erste Erscheinen 
phanerogamer GeW'achse zeigt einen fUr die naturliche Verjungung 
giinstigen Bodenzustand an. Ebenso ist die Moosdecke, die sich auf 
frischem Boden in den Stangenorten V'orfindet, solange sie schW'ach 
bleibt, von gunstiger Wirkung fur die naturliche Verjungung; sie halt 
die Feuchtigkeit und bildet kein Hindernis fUr das Keimen des Samens 
und die Entwicklung der jungen Pflanzen. Wenn mit dem A.lterwerden 
der Kiefer ihre Kronen in die Hohe riicken, entwickeln sich die Stand
ortsgewachse starker. Sie verdichten sich und uberziehen den Boden. 
Da die Zersetzung der Ruckstii.nde der Standortsgewachse auf sandigen 
kalkarmen BOden und in kfth.len Lagen langsamer erfolgt als ihre Neu
bildung, so werden die sich bildenden Schichten von unzersetztem Humus 
im Laufe der Zeit starker. Die meisten Reviere mit alteren reinen 
Kiefembestanden zeigen dahingehende Erscheinungen. Obwohl nun 
die Ruckstande aller GeW'achse den Boden chemisch bereichem, so sind 
sie doch wegen ihrer physikalischen Eigenschaften als Grundlage fUr 
die Wurzelbildung der jungen Pflanzen nicht brauchbar; diese gehen 
in Perioden anhaltenderTrockenheit wegen Mangels an Feuchtigkeit 
zugrunde. Ebenso ist der lebende "Oberzug, sobald er starker wird, 
ein Hindemis fur die Entwicklung der Kiefer in den ersten Jahren. 
Es ist daher erklarlich, daB die besten Kiefem-Verjungungen da vor
liegen, wo der Entstehung und Ausbreitung der Bodenuberzuge ent
gegengetreten wurde. Hierin liegt der Grund dafUr, daB in der Ver
gangenheit die Verjungungen bessere Erfolge gehabt haben als in der 
GegenW'art. Ihre Bundesgenossen waren Feuer, Weide und Streu
nutzung. Bodenfeuer, die von den Hirten so oft angelegt wurden, haben 
ha.ufig die Ansamung von Holzern mit gefliigeltem Samen erleiehtert. 
Wie vorteilhaft die Weide in der vorliegenden Hinsieht gewirkt hat, 
ersieht man in vielen groBen Waldgebieten, sobald man die Geschichte 
der Besta.nde zu verfolgen in der Lage ist. Aueh die Streuentnahme 
hat trotz ihrer sonstigen groBen Naehteile die natiirliehe Verjiingung 
Mufig begiinstigt 1). So wenig Troekentorf und Beerkraut fiir Saaten 
ein brauehbares Keimbett bilden, so wenig konnen sie fiir die natiir
Hehe Verjiingung eine taugliehe Grundlage abgeben. Es gibt, W'enn 
die Streu und Humusdecke ein sta.rkeres MaB erreicht hat, kein im 
groBen anwendbares, mit den Forderullgen der forstlichen Statik in 
Einklang stehendes Mittel, Verbesserungen in dieser Richtung herbei
zufiihren. Die Entnahme von Trockentorf oder seine Verarbeitung 

1) Beispiele fiir das Gesagte findet man bei sorgfaltiger Beobachtung in vielen 
groJlen Waldgebieten; so insbesondere in der Johannisburger Heide (Revier Jo. 
hannisburg), in der Tucheler Heide (Revier Czersk), in der Landsberger Heide 
(Hohenwalde), in der Mainebene (Offenbach), im Schwarzwald (Hirsau) u. a. 
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mit dem Boden ist nur mogIich, wenn er in nicht zu starken Schichten 
auftritt. Gunstigere Verhaltnisse liegen vor, sobald die Zersetzung 
des Humus auf naturlichem Wege rascher (im rechten Verhaltnis zur 
Neubildung) erfolgt und die Bodenuberzuge zUrUckgehalten werden. 

Auch bei der Fichte liegt haufig im Bodenzustand die Ursache 
der Unausfuhrbarkeit naturlicher Verjungungen. Hier ist die Be
schirmung durch das Altholz starker als bei der Kiefer. Der Boden
uberzug bleibt an manchen Orten bis zum Baumholzalter eine Nadel
decke, an. anderen Orten eine mehr oder weniger starke Moosschicht. 
Auf tatigen Boden zersetzen sich die Ruckstande dieser organischen 
Stoffe und mischen sich mit dem Mineralboden. Es lassen sich als
dann auch bei der Fichte nach schwachen Unterbrechungen des Be
standesschlusses sehr gute, vollkommene Verjungungen erzielen 1). 
Allein unter den in den meisten Fichtengebieten herrschenden Stand
ortsverhaltnissen konnen die erforderlichen Bedingungen nicht mit hin
langIicher Sicherheit gegeben werden. Eine starke Nadeldecke, wie 
sie auf untatigen Boden die Regel bildet, ist ein Hindernis fur die An
samung; ebenso der tJberzug von Gras oder Beerkraut, der sich bei ein
tretender Lichtstellung zu bilden pflegt. Der tJbergang zwischen dem 
durch eine starke Nadeldecke gekennzeichne~en Zustand und dem der 
Vergrasung ist fUr das Gelingen der naturHchen Verjungung am besten 
geeignet. Wenn nun zufallig ein Fichtensamenjahr in die tJbergangs
zeit zwischen den genannten beiden Zustanden eintritt, so wird auch 
die naturlicbe Verjungung Erfolg haben; und in Jahren mit hinlang
lieher Feuchtigkeit wird sich der entstandene Anflug auch erhalten. 
AUein auf ein solehes Ergebnis kann an vielen Orten nieht mit Sieher
heit gerechnet werden, weil die Samenjahre zu selten sind. Das Er
gebnis der Beobachtungen und Erfahrungen, die aus den meisten und 
wichtigsten Fichtengebieten vorliegen, geht dahin, daB die Naturver
jungung in ihren Erfolgen zu unsieher ist. Sie hat ihren Wert haupt
saehlich als Erganzungsmittel der Bestandsbegrundung. Die eigent
liche Grundlage der Verjungung aber wird in den meisten Fichten
revieren, wie es bisher der Fall gewesen ist, so auch in Zukunft, in erster 
Linie die kunstliche Bestandesbegrundung bilden mussen. 

Bessere Bedingungen der Naturbesamung als fUr die Fichte Hegen 
im allgemeinen im Bereich der Tanne vor, namentlich an Orten, wo sie 
mit Fichte und Buche gemischt ist. Da die Tanne warmere Lagen ein
nimmt, so ist die Gefahr der Trockentorfbildung geringer; da sie dunklere 
Schlagstellungen verlangt und ertragt, so werden die Standortsgewachse 
in den VerjungungsschHigen mehr zUrUckgehalten. 

1) Ais Beispiele hierfiir seien besonders hervorgehoben: die Verjiingungen 
im Forstamt Kelheim und im Neuburger Wald bei Passau, in der Herrschaft 
Neuhaus in Siidb6hmen, im Reviere Gaildorf in Wiirttemberg und anderen 
Revieren Siiddeutschlands, Thiiringens, Osterreichs und der Schweiz. Vgl. Eng
ler, Schweizer. Zeitschr., 1899; Menzel, AlIgem.· Forst- u. Jagdz., 1912, S. 73; 
Kautz, Zeitschr. f.Forst- u. Jagdw., 1912, S.506; Augst, Thar. Jahrb., 1914, S.63_ 
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II. Ausfiihrung der natiirlichen Verjiingung. 

1. Fur die Erziehung reiner Bestande. 
Wenn bei der Verjungung das Wirtschaftsziel ausschIieBIich auf die 

im Altbestand vorhandene Holzart gerichtet ist, so Iiegt kein Grund vor, 
von der GleichmaBigkeit der Schlagstellungen abzuweichen. Die dahin
gehenden Regeln, welche von G. L. Hartig 1) aufgestellt, Von Gre be 2) 
in bezug auf die Buche am eingehendsten behandelt, von Borggreve 3) 
allgemein begriindet sind, haben unter dieser Voraussetzung bleibende 
Gultigkeit, wenn auch nicht im Sinne einer Generalregel. Jede Ab
weichung von der Gleichstellung hat zur Folge, daB der Boden in den 
verschiedenen Teilen eines gegebenen Bestandes in ungleicher Weise 
beeinfluBt wird und daB sich die Jungwuchse verschieden entwickeln. 
Sie erwachsen kra.ftiger, wo sie seitIichen Schutz haben und senkrecht 
frei stehen; sie bleiben zuruck, wo ihnen durch die Konkurrenz der 
Mutterbaume die im Boden und in der Atmosphare Iiegenden Feuchtig
keitsquellen entzogen werden. 

Nach dem Ziele der Verjungung solI die Beschirmung so geleitet 
werden, daB die Ansamung mit Sicherheit erfolgt und daB die jungen 
Pflanzen sich ungestort entwickeln. Zu diesem Zwecke werden mehrere 
Schlii.ge eingelegt, die unter den Namen des Vorbereitungs-, Besamungs-, 
Licht- und Rii.umungsschlags bekannt sind. 

a) Vorbereitungsschlag. 

Sein Hauptzweck ist auf die Empfii.ngIichmachung des Bodens 
gericbtet, die fur den Erfolg der natflrIichen Verjungung die wichtigste 
Bedingung ist. Der fur die Verjungung wunschenswerte Bodenzustand 
wird dadurch gekennzeichnet, daB der aus Laub, Nadeln und Baum
abfallen gebildete Humus sich zersetzt und mit dem Mineralboden 
vermischt. Zugleich solI eine schwache Begriinung des Bodens ein
treten, die dem praktischen Blick des Wirtschafters die Tauglichkeit 
des Bodens zur Naturverjungung auch ohne genauere Untersuchung 
seiner Eigenschaften anzeigt. 

Nur bei Schattenholzarten, die den Boden in bedecktem Zustand 
halten, ist die Stellung eines Vorbereitungsschlags erforderlich; und 
auch hier nur dann, wenn die Zersetzungdes Humus bei vollem Bestandes
schluB nicht in genugendem MaBe erfolgt. Dieser Fall tritt auf un
tii.tigen, insbesondere auf kalkarmen Boden ein; sodann in kuhlen Lagen 
und bei AbschluB der Luft, wo die Faktorell der Zersetzung nicht ge
horig wirksam sein konnen. Auf krii.ftigen, tatigen Boden, SOWle III 

1) Lehrbuch fiir Forster, 2. Band, I. Teil, 1. Abschn., 4. Kap. 
2) Der Buchenhochwaldbetrieb, 1856. 
3) Die deutsche Holzzucht, 2. Aufl., 1891, .2. Teil, A. 1, Die Naturbesamung. 
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mildem Klima ist die Stellung eines Vorbereitungsschlags in der Regel 
nicht erforderlich. Ebenso macht ihn ein vorausgegangener Durch
forstungsbetrieb, wie er im Lame der neueren Zeit mehr und mehr zur 
Regel geworden ist, entbehrlich. Bei den lichtkronigen Holzarten sind 
Bodenuberzuge jeder Art bis zur Einleitung der Verjungung durch 
entsprechende Haltung der Bestande, namentlich auch durch Erhaltung 
des Unterstandes, nach Mbglichkeit zurUckzuhalten. 

b) Besamungsschlag. 

Nach der von Borggreve 1) gegebenen Regel solI dem Nachwuchs 
der wertvoHsten deutschen Holzarten auf allen Standorten zwei Drittel 
des vollen Mutterbestandes erhalten bleiben. Auch G. L. Hartig 2) 
gab die Regel gleichmaBig gehaltener dunkler Schlagstellung, wah rend 
H. Cotta 3) und Pfeil~) die Verschiedenheit der Schlagfiihrung nach 
den Verhaltnissen des Standorts betonen. Die Regel einer dunkeln 
Haltung der Besamungsschlage findet ihre allgemeine Begrundung in 
der Tatsache, daB bei ihr die Besamung, namentlich von schwersamigen 
Holzarten, vollstandig und gleichmaBig erfolgt und daB aIle Holzarten 
den Schirm deseigenen Mutterbestandes einige Jahre ohne Beeintrach
tigung ihrer Wuchskraft ertragen. Weiter hat sie den in praktischer 
Hinsicht unschatzbaren Vorzug einer groBeren Sicherheit der Betriebs
fiihrung. Bei jeder Verjungung hat der Wirtschafter mit der Moglich
keit zu rechnen, daB die Besamung aus irgendwelchem Grunde nicht 
anschlagt. Hat man die Besamungsschlage nun dunkel gehalten, so 
bleiben die Bedingungen fur die natiirliche Verjiingung und die Mog
Iichkeit der spateren Ausfuhrung bestehen. Oft gelingt eine zweite 
Verjungung, wo die erste nicht angeschlagen war. Sind dagegen die 
Besamungsschlage zu licht gestellt, so wird mit dem starkeren Auf
treten von Gras, Beerkraut u. a. Standortsgewachsen die Tauglichkeit 
des Bodens zur Naturverjungung amgehoben; und es gibt alsdann kein 
Mittel, sie wieder herzustellen. 

In bezug auf den Zuwachs verhalten sich Samenschlage sehr gunstig. 
Bei der Erweiterung des Wachsraums, die den ubergehaltenen Stammen 
gegeben wird, findet eine Kraftigung ihrer Kronen statt. Sie erhalten 
durch die Entwicklung der Seitentriebe eine gewolbte Form; das Blatt
vermogen wird gehoben; der Zuwachs erfolgt an einer kleinen Stamm
zahl; die Jahrringe sind daher entsprechend breiter. Mit der groBeren 
Breite ist zugleich ein hoherer Wertzuwachs verbunden. Die Massen
und Wertzuwachsprozente iibertreffen daher sehr erheblich diejenigen 

1) A. a. O. S. 165. 
2) A. a. 0., 2. Kap. "Die Stellung des Besamungsschlags soIl so sein, daB 

die stehenbleibenden Baume, wozu man die schonsten und starksten zu wahlen 
hat, mit den a.uBersten Spitzen der Zweige sich beinahe beriibren." 

3) Waldbau, 4. Aufl., § 38. 
t) Die deutsche Holzzucht, 1860, S. 223 f. 
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geschlossener gleichaltriger Bestii.nde. Und da sie in der Regel hOher 
sind als der Wirtschaftszinsfu.B, so mu.B auch der auf den Boden ent
fallende Teil des Reinertrags eine Steigerung erfahren. 

c) Weitere Behandlung der Verjiingungsschlige. 

Fiir die Stellung der nach erfolgter Besamung einzulegenden Schlage 
gilt die Regel, da.B die Beschirmung, die, wenn keine Nachlichtungen 
erfolgen, von Jahr zu Jahr starker wird, stetig abnehmen soIl. 

Ma.Bgebend fiir die Zeit und den Grad der Lichtungen ist einer
seits das Bedurfnis der Jungwuchse an unmittelbaren Schutz, ander
seits die nachteilige Wirkung, die eine lange Beschirmung auf die Ent
wicklung aller Holzarten ausubt. Als die Gefahren, die den Schutz 
bedingen, kommen einmal Wirkungen der anorganischen Natur, nament
lich der Frost, zum andern Schaden der organischen Natur in Betracbt. 
Unter diesen ist die Gefahr des Unkrautwuchses die allgemeinste und 
wichtigste. Die JUngwUchse haben alsbald einen Konkurrenzkampf 
mit dem Altholz und den Standortsgewachsen zu fUhren. Eine zu 
schwache Lichtung hat zur Folge, da.B die Wurzeln der Mutterba.ume 
die zur Verfiigung stehende Bodenkraft fur sich ausnutzen. Jede zn 
starke Lichtung verschafft den Standortsgewachsen die Bedingungen 
zu rascher Entwicklung und zu iiberma.Biger Ausnutzung der Boden
kraft. Die Jungwuchse der gewftnschten Holzart kommen am besten 
zur Entwicklung, wenn eine allmahliche Verminderung der Beschirmung 
vorgenommen wird. 

Abweichungen von den Regein der Gleichmii.Bigkeit der Schlag
stellung ergeben sich: 

1. Durch a ie V erschiedenhei ten des Bodens und des Go
Hindes. Chemische und physikalische Bodenverschiedenheiten, Wechsel 
von Rucken und Mulden, von verschiedenen Neigungsrichtungen und 
Abdachungsgraden mach en ihren Einflu.B auf die naturliche Verjungung 
oft in starkem Grade geltend. Zufolge solcher Verschiedenheiten kommt 
es haufig vor, daB, auch wenn die Naturverjungung angestrebt wird, 
manche Bestii.nde nur teiIweise auf naturIichem Wege verjungt werden 
konnen. Rier sind die Verjungungen zugunsten der verjungungsfa.higen 
FlachenteiIe zu leiten, wahrend die ubrigen unberftcksichtigt bleiben. 

2. Durch die Riicksicht auf Sturmgefahr. Sie ist am stark
sten bei einer gieichma.Bigen Stellung der Samenbaume auf gro.Ben 
lnachen. Urn ihr zu begegnen, ist neben der Erhaltung waldbaulicher 
Vorschriften zu beachten, da.B die lnangriffnahme der Verjiingungen 
nach den Regeln der Hiebsfolge, von Ost nach West, erfolgt. Ferner 
werden die Nachlichtungennicht nach dem Prinzip der allma.hlichen 
Erweiterung des Wachsraums vorgenommen, sondern vielmehr so, daB 
nach dem Besamungsschlag unmittelbar die Raumung in der Form 
von schmalen Absaumungen vorgenommen wirel. 
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3. Dureh die Riieksieht auf Erhaltung der Bodenfrisehe. 
Neben dem Sturm ist die Trockenheit der gefahrlichste Feind der Jung
wiiehse. Viele Verjiingungen gehen wegen Mangels an Frisehe zugrunde. 
Zu ihrer Erhaltung tragt es sehr wesentlich bei, daB die Sehliige von 
Nord nach Siid fortgesetzt werden, so daB die Jungwiichse gegen die 
austrocknende Wirkung der Sonne geschiitzt sind 1). 

Je naehdem auf die Vermeidung von Sturmschaden oder auf die 
Erhaltung der Bodenfrische das groBere Gewicht gelegt wird, nehmen 
die Nachlichtungen und Absaumungen mehr die Richtung von Ost 
nach West oder von Nord nach Siid an. 

4. Durch die Riicksicht auf landschaftliehe Schonheit. 
Wo diese an erster Stelle steht, ist gew6hnlich der Plenterbetrieb herr
schende Betriebsarl. Bei diesem wird die Verjiingung nicht gleich
maBig iiber die ganze Flache, sondern in der Form von Horsten vor
genommen. 

2. Fur die Erziehung gemischter Bestande. 
Hier sind folgende FaHe zu unterscheiden: 
a) Jede von zwei (oder mehreren) vorkommenden Holzarlen kann 

auf natiirlichem Wege verjiingt werden. Dieser Fall tritt unter giinstigen 
Standorlsverhaltnissen ein: auf gutem, empfanglichem Boden und iIi. 
milden Lagen, wo sich aIle Holzarten bei verschiedenen Graden der 
Beschirmung zu entwickeln vermogen. Die Verjiingungsfahigkeit bleibt 
hier lange erhalten. Der Gang der Verjiingung ist in der Regel der, 
daB zunachst die Holzart, welche am meisten Schatten 'ertragt, ver
jiingt wird. Bei den spateren Lichtungen findet die an Licht anspruchs
vollere Holzarl noch Gelegenheit, auf natiirlichem Wege sich einzu
finden, da die Riickstande der Standorlsgewachse unter den angegebenen 
Verhaltnissen so rasch zersetzt werden, daB mit Humus gemischter 
Mineralboden stellenweis zutage tritt oder doch von den Wurzeln der 
jungen Pflanzen leicht erreicht wird. Unter den auf solchem Wege 
zu behandelnden Mischbestanden sind diejenigen von Buche, Tanne 
und Fichte weitaus die wichtigsten; sie nehmen einen groBen Teil der 
Gebirgswaldungen Siiddeutschlands, Osterreichs und der Schweiz ein. 
In Bestanden dieser Art liegt in der Haltung der Schlage ein wichtiges 
Mittel, um die eine der vorkommenden Holzarlen gegeniiber der andern 
zu begiinstigen. Durch dunkle SteHung wird die Tanne gegeniiber der 

1) Die Bedeutung der Hiebsrichtung gegen die austrocknende Wirkung der 
Sonne ist in der Praxis (Revier Gaildorf, Wiirttemberg) und in der Literatur be
sonders von Wagner (Die Grundlagen der raumlichen Ordnung im Walde, 3. Auf I., 
1914, S. 136 f.) hervorgehoben. W. sagt: "Als normale Hiebsrichtungen kommen 
nur in Betracht: Nordwest-Siidost bis Nord-Siid fiir Laubhiilzer und besonders 
geschiitzte Lagen; Nord-Siid fiir Nadelhiilzer und die weniger festen Laubhiilzer 
in besonders gefahrdeter Lage. Nur wo diese Richtungen .... ausgeschlossen 
sind, kommt die Nordost- und selbst die Ostrichtung in Frage. 
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Buche begiinstigt; ebenso diese gegeniiber der mehr Licht bediirftigen 
Fichte. 

b) Nur eine der vorkommenden Holzarten kann auf natiirlichem 
Wege verjiingt werden. In Waldung~n mit weniger giinstigen Ver
hii.ltnissen ist es nicht moglich, die Empfanglichkeit des Bodens so lange 
zu erhalten, als es fiir Holzarten mit verschiedenen Anspriichen an die 
Beschirmung und bei selten eintretenden Samenjahren erforderlich ist. 
Die anderen Holzarten miissen auf kiinstlichem Wege angebaut werden. 
Dieser Fall bildet in den meisten Waldgebieten die Regel. Insbesondere 
hat er Geltung fiir die wichtigen Mischungen der Buche (oder einer 
anderen Schattenholzart) mit Lichtholzarten. In der Regel findet die 
Verjiingung der Buche auf natiirlichem - die der ihr beizugesellenden 
Holzart auf kiinstHchem Wege statt. 

Was die Stellung der Schlage betrifft, so gibt das Bestreben, be
stimmte Holzarten, insbesondere lichtbediirftige, zu begiinstigen, Ver
anlassung, von der fUr reine Bestandegiiltigen Regel der gleichmaI3igen 
Schlagstellung abzuweichen. Zur Erziehung gemischter Bestande 
kann es gerechtfertigt sein, Teile der Verjiingungsschlage lichter zu 
stellen oder das Altholz auf Horsten und Gruppen ganz zu beseitigen. 
Wenn beziiglich der Anforderungen zweier Holzarten an die Bodengiite 
oder des Schattenbediirfnisses oder der Langsamkeit des Jugendwuchses 
oder der Umtriebszeit Verschiedenheiten bestehen, so kann gerade im 
horst- und gruppenweisen Voranbau ein Mittelliegen, um die anspruchs
vollere, lichtbediirftige, mit hOherem Umtrieb zu behandelnde Holzart 
zeitlich und raumlich zu begiinstigen. Das Femelschlagverfahren 
Gayers hat hierin seine Begriindung. 

Am meisten praktische Bedeutung haben folgende Mischungen: 

1. Buche mit Eiche. Diese Mischung ist die wichtigste des deut
schen Laubwaldes; in milden Lagen und auf guten Boden werden die 
hOchsten Werte durch sie hervorgebracht. Die Eiche bedarf gegeniiber 
der Buche eines Vorsprungs, der ihr durch die Zeit und Art des Anbaues 
und spater durch die Bestandespflege gegeben wird. Sie ist deshalb 
in die Buchenschlage schon hei Einleitung der Verjiingung einzufiihren. 
Da die Eiche mehr Licht gebraucht, als ihr unter Schirmgraden, wie 
sie der Buche entsprechen, zuteil wird, so sind die Schlage lichter zu 
stellen, als es nach den von der Buche abgeleiteten Regein der Fall sein 
solI. Diese lichtere Stellung kann entweder horstweise oder auf voller 
Flache gegeben werden. Das letztere muB Regel sein, wenn gute Wuchs
bedingungen fiir die Eiche in dem ganzen zu verjiingenden Bestande 
vorliegen. In diesem FaIle ist es aber immer zweifelhaft, ob die Buche 
erfolgreich verjiingt wird. Bestimmend hierfiir ist meist der Eintritt 
des Samenjahrs. Erfolgt dies bald, so Hegen fiir die Buchenbesamung 
giinstige Bedingungen vor; andernfalls wird die Empfanglichkeit des 
Bodens durch die zunehmende Entwicklung der Standortsgewachse 
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aufgehoben. Gelingt die Verjiingung der Buche, so sind fur die Eiche 
in ihr zusagenden Lagen die besten Entwicklungsbedingungen gegeben. 
Sie wird durch die sie umgebende Buche astrein gehalten; zugleich bleibt 
der Boden in gedecktem Zustande. Gelingt die Verjiingung der Buche 
dagegen infolge zu starker Lichtung nicht, so bildet sich - ebenso wie 
es beim Fehlen von Buchenaltholz (z. B. unter Weichholz oder Kiefer) 
der Fall ist - ein ziemlich reiner Eichenbestand aus, in den die Buche 
spater im Wege des Unterbaues einzufiihren ist. 

2. Buche mit anderen Laubholzern. Unter diesen stehen 
Esche, Ahorn, Ulme an erster Stelle. Sie werden (wenn nicht natur
Hche Verjungung erfolgt) am besten als starkere Pflanzen in die Buchen
verjungung eingep£lanzt, wahrend die zur ErhOhung des Ertrags oft 
wesentHch beitragenden Weichholzer sich bei entsprechenden Wuchs
bedingungen meist von selbst in geniigender Menge einfinden. 

3. Buche mit Fichte. Wo die Standortsbedingungen fur beide 
Holzarten vorliegen, ist ihre Mischung sehr empfehlenswert. Dieselbe 
tritt in verschiedenen Formen auf: entweder so, daB die Buche den 
Hauptbestand bildet und die Fichte nur eingesprengt ist, oder so, daB 
die Fichte Hauptholzart ist und die Buche (abgesehen von Horaten, 
wo sie vorherrscht) hauptsachlich nur als Bodenschutzholz dient. In 
beiden Fallen ist es wichtig, daB das gegenseitige Verhii.ltnis des Hohen
und Starkewuchses geregelt wird; sonst treten wirtschaftliche MiG
stande auf. Wachst die Fichte der Buche stark voran, wie es besonders 
in den hOheren Lagen geschieht, so bekommt sie eine breite Krone und 
unterdriickt ihre Umgebung. Eine unterstandige Fichte geht dagegen 
un Buchenbestande zugrunde. Ebenso werden Un Fichtenhauptbestand 
vorgewachsene Buchen durch ihre Kronen schadlich, wahrend mit
wachsende und . unterstandige sich sehr giinstig verhalten. Die Her
stellung der' vorliegenden Mischung erfolgt in der Regel dureh Ein
p£lanzung der Fichte in die naturlich verjungten BuchenschIage. Je 
bach dem Vorhandensein des Aufschlags und der Vollstandigkeit der 
Durchfiihrung der Kultur ergeben sich die angegebenen Verschieden
heiten. 

4. Buche mit Kiefer. Sie ist die wichtigste Bestandesart der 
norddeutschen Ebene. Ihre Herstellung muG uberall erstrebt werden, 
wo der Standort ffir die Buche geniigend ist. Dureh eine richtige Mischung 
OOider Holzarten wii'd der Ertraggesteigert und der Boden in gutem 
Zustande erhalten. Wo die Verhitltnisse gunstig Hegen, ist es Regel, 
die Verjungung der Buche auf naturHchem Wege zu vollziehen und 
den Aufschlag nach Beendigung der Ritumung der Mutterbitume mog
lichst gleichma.Big und vollstandig mit Kiefern dureh Pflanzung zu 
durehsetzen. Da aber die Buche, wenn die Kiefer erfolgreich einge
mischt werden solI, nicht zu stark vorgewachsen sein darf, so ist eine 
ziemlich friihzeitige Ritumung der Buche erforderlich, was wieder wegen 
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der im Bereiche del' Kiefer vorherrschenden Frostgefahr miBlich ist. 
Die hierin liegenden Schwierigkeiten der Begriindung gleichaltriger 
Mischbestande geben vielfach AnlaB, das leichtere und sicherere Ver
fahren des Unterbaues der Kiefernstangenorte zur Anwendung zu 
bringen. 

5. Buche mit Larche. Auch fiir den Anbau der Larche, die trotz 
vieler MiBerfolge, die mit ihm verbunden gewesen sind, doch eine sehr 
beachtenswerte Holzart ist, bietet die Buchenverjiingung, solange sie 
noch nicht zu weit herangewachsen ist, die besten Bedingungen, weil 
sie hier (im Gegensatz zur Mischung mit der Fichte) eine freie Krone 
bildet und erhalt. Ihr Einbau erfolgt in der Regel durch Einpflanzung 
starkerer Pflanzen in die geraumten Buchenverjiingungen. 

III. Naturverjiingung und Reinertrag. 

1. Naturverjiingung und Waldreinertrag. 
Das Bestreben, ein Maximum des Waldreinertrags oder Wertdurch

schnittszuwachses zu erzeugen, fiihrt - abgesehen von sehr schlecht
wuchsigen Bestanden, die wegen formaler oder materieller Mangel keinen 
Wertzuwachs besitzen - zu sehr hohen Umtriebszeiten. Da der Durch
schnittszuwachs lange Zeit hindurch ziemlich gleich bleibt, der Wert 
der Masseneinheit aber mit dem Alterwerden der Bestande steigt, muB 
dies Verbaltnis allgemein eintreten. Es bedarf in 100 jahrigen Be-
standen nur eines Massen- und Wertzuwachses von mehr als 1 % -

in 120 jahrigen Bestanden nur eines solchen von mehr als 0,8 % , um 
dem Haubarkeitsdurchschnittszuwachs eine steigende Tendenz zu geben. 
Auch aus den positiven Ergebnissen des Versuchswesens geht die spate 
Kulmination des Waldreinertrags oder der durchschnittlichen Ge
samtwerterzeugung klar hervor: Nach den in den "Mitteilungen aus 
dem Versuchswesen PreuBens" enthaltenen statischen Untersuchungen 
ist der Wertdurchschnittszuwachs bei 

Eiche H. Standortsklasse fiir u = 100 120 140 160 
40,8 67,2 84,7 91,0 M. 

Buche III. Standortsklasse fur u = 80 100 120 140 
33,4 42,9 49,7 54,1 M. 

Kiefer III. Standortsklasse fur u = 80 100 120 140 
48,5 53,1 53,6 54,2 M. 

Fichte III. Standortsklasse fur u = 60 80 100 120 
74,8 111,8 130,1 135,6 M. 

Ganz ahnliche Ergebnisse sind in meinen "Folgerungen del' Bodenrein
ertragstheorie" niedergelegt. Ein Maximum des Waldreinertrags tritt 
hier nicht hervor: Je hoher die Umtriebszeit ansteigt, um so groBer 
erscheint der Wertdurchschnittszuwachs oder der Waldreinertrag. 
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Die bier ais Konsequenz der Waldreinertragslehre gefundenen 
Umtriebszeiten Iiegen jenseits der Bestandesalter, bei welchen sich die 
natiirIiche Verjiingung am besten vollzieht. Dies kann fiir aIle deut
schen Hauptholzarten nachgewiesen werden, insbesondere in Wirt
schaftsgebieten, wo diese in groBen, zusammenhangenden, von Natur
schii.den nicht betroffenen AlthOlzern auf entsprechendem Boden vor
kommen. Sehr hii.ufig finden sich in iiber 120- oder 140 jahrigen Buchen-, 
Tannen- oder Fichtenbesmnden 20-40 jahrige Jungwuchshorste, deren 
Dasein und Beschaffenheit bekunden, daB zur Zeit ihrer Entstehung, 
vor 20 oder 40 Jahren, die Bedingungen zur natiirIichen Verjiingung 
weit giinstiger gelegen haben als in der Gegenwart, wo, trotz aIler Be
strebungen der Wirtschafter, nur sparIiche Jungwiichse von minder 
gutem Wuchse erzielt werden. AIlerdings lassen sich solchen Beob
achtungen andere gegeniiberstellen, die zum Nachweis eines entgegen
gesetzten Verhaltens dienen konnen. Es gibt Standorts- und Bestandcs
verhaltnisse, bei deren Vorhandensein das Alter, wahrend dessen die 
natiirIiche Verjiingung vollzogen werden kann, in sehr weiten Grenzen 
Iiegt. Bei reichIicher Anwesenheit tatiger Mineralien, insbesondere des 
KaIkes, im Boden und beim Vorhandensein geniigender Warme und 
eines hinlangIichen MaBes von Frische und Luft zersetzen sich die Ab
falle der Waldbaume und die Riickstande der Standortsgewachse sehr 
schnell. Dies hat zur Folge, daB iiberall, auch zwischen krB.ftig ent
wickelten Forstunkrautern, humusreiche Erde an der Oberfmche des 
Bodens vorhanden ist, in der die anfliegenden Samen keimen und die 
jungen Pflanzen sich trotz der Konkurrenz der Standortsgewachse ent
wickeln konnen. Unter solchen VerhiiJtnissen unterliegt der Wirt
schafter bei der Leitung der Naturverjiingung nicht dem Zwang eines 
Naturgesetzes; er kann vielmehr in sehr verschiedener Art verfahren; 
er kann die Buche mit 70 un9. 150 Jahren, die Fichte und die Tanne 
mit 50 und 120 Jahren natiirlich verjiingen. Er ist daher auch in der 
Lage, die Naturverjiingung mit der Waldreinertragslehre zu vereinigen. 

Indessen Standorte der bezeichneten Art sind in Deutschlands 
Waldungen nicht gerade haufig. Es sind nur sehr giinstige Verhalt
nisse, die insbesondere da vorliegen, wo ein guter tatiger Boden und eine 
dem Warmebediirfnis der betreffenden Holzart entsprechende Lage 
zusammentreffen. Unter solchen Verhaltnissen hat der Wirtschafter 
bei allen forsttechnischen MaBnahmen (Verjiingung, Lauterung, Durch
forstung) ein groBes MaB von Freiheit. Meist liegen aber die Verh8.It
nisae anders. 1m groBten Teile der deutschen Waldungen, insbesondere 
an Orten, wo die Zersetzung der Streu- und Humusdecke wegen Mangels 
an Warme und Durchliiftung des Bodens oder zu reichIicher Feuchtig
keit sich lang sam vollzieht, ist die Zeit, in welcher die natiirliche Ver
jiingung mit gutem Erfolg vollzogen werden kann, beschrankt. Diese 
laBt sich mit Sicherheit nur in bestimmten Altersstufen der Besta.nde 
einleiten und durchfiihren. Sobald diese iiberschritten sind, wird die 



Die llatiirliche Verjiillgung. 319 

natiirliehe Verjiingung unsieher. Es entstehen im hOheren Alter ent
weder ungiinstige Humusarten oder starkere Bodeniiberziige, die den 
Boden gegen die Aufnahme von Samen abschlieBen und den etwa ent
standenen Jungwuehs an der weiteren Entwieklung hindern. Aueh 
wird die zur vollstandigen Besamung erforderliehe gleiehmaBige Stel
lung der Schlage um so schwieriger, je alter die Bestande werden. Der 
Aushieb starker Stamme von 140 oder 160 Jahren ruft sofort das Auf
treten von Standortsgewachsen hervor, die um so naehteiliger wirken, 
als in sehr alten Bestanden, wenn nieht bodensehiitzende unterstandige 
Holzarten vorhanden sind, der Boden meist schon vor Einleitung der 
Verjiingung in starkerem MaBe von Standortsgewaehsen iiberzogen ist, 
als es wirtschaftIieh erwiinscht erscheint. 

Beispiele, daB die hier kurz dargestellten Beziehungen zwischen 
Naturverjiingung und Waldreinertrag wirkIich eintreten, Iiegen in vielen 
Tannenbestanden des Frankenwaldes, des Bayerischen Waldes, del' 
Vogesen - in vielen Buchen und Fichten der siid-initteldeutschen Ge
birgforsten - in vielen Kiefernbestanden der norddeutsehen Ebene 
in so reiehem MaBe vor, daB Zweifel iiber diese Tatsache als solehe nicht 
wohl moglich sind. In ihrer Gesamtheit geben die vorliegenden Be
standesverhii.ltnisse den Beweis, daB sich die Waldreinertrags
lehre mit dem natiirlichen Prinzip der Forstwirtschaft, das 
in der Fahigkeit der Naturverjiingung am besten zur Ge
staltung kommt, nicht in tJbereinstimmung befindet. Die 
Erkenntnis, daB dies so ist, wiirde weit allgemeiner verbreitet sein, wenn 
es die Praxis nicht vorwiegend mit unregelmaBigen Bestandesverhii.lt
nissen zu tun hatte, die durch Naturschaden und wirtschaftliche Sto
rungen, welche die Hiebsreife herabdriicken, gekennzeichnet sind. 
Infolge dieses Umstandes hat sich ein KompromiB zwischen Natur
verjiingung und Waldreinertragslehre herausgebiIdet, das haufig zu
gunsten der Ietzteren geltend gemacht ist. Aber um okonomische 
Prinzipien zu begriinden, muB man von regelmaBigen Bestanden aus
gehen. FUr diese erleidet aber das ausgesprochene Verhaltnis keine 
Einschrankung. 

2. Naturverjiingung und Bodenreinertrag. 
Die ersten Untersuchungen, die gemacht wurde;', um das durch 

die Forderung der Verzinsung gekennzeichnete Prinzip des groBten Boden
reinertrags zur Naturverjiingung in Beziehung zu setzen, schienen dahin 
zu fiihren, daB diese beiden wirtschaftIichen Forderungen nicht mit
einander zu vereinbaren seien. Grebe 1) gab in seinem Buchenhochwald 
eine Nachweisung iiber Massen und Werte der Haupt- und Vorertrage, 
iiber die Wertzunahme fiir verschiedene Bestandesalter und die Wert
nutzungsprozente, die zu dem Ergebnis fiihrte, daB das Verzinsungs-

1) Der Buchenhochwaldbetrieb, 1856, S. 43. 
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schlagbarkeitsalter der Buchenbestande weit friiher eintrete, als die 
Moglichkeit der natiirlichen Verjiingung. Andere Forstwirte zogen ahn
liche Folgerungen. Auf sie gestiitzt stellte Helferich 1) in seiner Kritik 
von PreBlers Rationellem Waldwirt als Folge des privatokonomischen 
Wirtschaftsprinzips, dem die Bodenreinertragslehre entspreche, den Satz 
auf: "Die Buche, deren Holz mit wachsendem Alter nur wenig im Werte 
steigt, ist nur fiir den Niederwald zulassig; im Hochwald ist sie zu ver
meiden." Unter den Forsttechnikern vertrat Borggreve 2) in seiner 
Forstreinertragslebre am entschiedensten die Unvereinbarkeit der Boden
reinertragslehre mit der Naturverjiingung. 

Die vorstehend ausgesprocbenen Folgerungen halten jedoch einer 
eingebenden, auf den Kern der Sache gerichteten Kritik nicht Stand. 
Die Bodenreinertragstheoriefiihrt nicht zu vorzeitigem Abtrieb, sondern 
zu energischen Eingriffen in die Masse der Bestande. Das ihr eigentiim
Hche Prinzip der Kapitalverzinsung verlangt, wie schon PreBler mit 
Entschiedenheit betonte, daB die Bestande, wenn sie, in dichtem SchluB 
befindlich, den verlangten Anforderungen an ihre Verzinsung nicht ge
niigen, kraftig durchforstet werden. Bei regelmaBigen Bestanden tritt 
dieser Zeitpunkt im hoheren Stangenholzalter ein, wenn nach Voll
endung des Hauptbohenwachstums die Jahrringbreite der herrschenden 
Stamme unter 1/e-1/s cm zuriickbleibt. Das im vollen SchluB ein
tretende starke Sinken des Starkezuwachses wird durch eine kraftige 
Durchforstung aufgehalten. Das Zuwachsprozent nimmt infolge einer 
solchen mindestens in dem MaBe zu, -als die Bestandesmasse durch die 
Vorertrage vermindert wird. Die in dieser Richtung gefiihrten Riebe 
konnen sowohl in der Form von krii.ftigen Niederdurchforstungen als 
auch von Hochdurchforstungen zur Durchfiihrung gelangen. Sie treten 
an die Stelle des friiheren Vorbereitungsschlages, der bei der Einleitung 
und Durchfiihrung der Verjiingung jederzeit als ein gutes Mittel fiir den 
erstrebten Erfolg angesehen wurde, das aber unter der Herrschaft des 
Fachwerks mit 20jahrigen Perioden meist zu kurze Zeit wirksam war, 
urn genugende Erfolge herbeizufiihren. Mogen nun besondere Vor
bereitungsschlage gestellt werden oder die Durchforstung anderen Stelle 
treten - die Hiebe, welche die Verjiingung vorbereiten und ein
leiten, wirken nicht nur in physischer, sondern auch in okonomischer 
Beziehung sehr g,unstig. Durch die Lockerung des Kronenschlusses 
wird die Samenerzeugung gefordert und der Boden fur die Verjiingung 
empfanglich gemacht; er geht aus dem bedeckten in den benarbten 
Zustand uber. Zugleicb aber wird der Forderung einer geniigenden 
Verzinsung des Waldkapitals durch die Steigerung der Massen7 und 
Wertzuwachsprozente Geniige geleistet. 

Anwendungen einer Verbindung des auf den hochsten Bodenrein
ertrag gerichteten Wirtschaftsprinzips mit der Naturverjiingung sind in 

1) Zeitschrift fUr die gesamten Staatswissenschaften, 1867, 1871. 
2) Die Forstreinertragslehre, 1878, Vorwort und SchluB. 
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der seitherigen Forstwirtschaft in so reichem MaBe gemacht, daB es 
nicht m6gIich ist, sie hier im einzelnen darzulegen. 1m Bereich der 
Fichte sei nur an die kraftigen Durchforstungen und Lichtungen er
innert, wie sie von Vogi in Osterreich, von Borgmann u. a. in Deutsch
land vertreten und an vielen Orten zur Ausfiihrung gelangt sind. Mehr 
noch als in reinen Fichten wird bei ihrer Verbindung mit der Tanne 
in der vorIiegenden Richtung geleistet. Zahlreiche Mischbesmnde Von 
Fichte und Tanne in Suddeutschland, Osterreich und der Schweiz be
weisen die Leichtigkeit der Anpassung der Bestandesbehandlung an die 
Forderungen der Bodenreinertragslehre. Es bedarf nur kraftiger, auf 
die Pflege und Wuchssteigerung der besten Stamme gerichteter Durch
forstungen, um die Fahigkeit der naturIichen Verjungung durch die 
Ausbildung der Kronen und die Herstellung der BodenempfangIichkeit 
zu steigem, zugleich aber auch die Massen- und Werterzeugung in einer 
Richtung zu fOrdem, die auf den Bodenreinertrag von wesentIichem 
EinfluB ist. 

Auch im Bereich der Buche bestehen in der deutschen Forstwirt
schaft Best,andesformen, die benutzt werden durfen, um zu beweisen, 
daB sich die Folgerungen der Bodenreinertragslehre mit der Naturver
jiingung in Vbereinstimmung befinden. Schon die Anwendung des See
bachschen Betriebes hat nach dieser Richtung Bedeutung gehabt. Er 
entspricht, namentIich wenn die Lichtungen nicht plotzIich, sondem 
allmii.hIich vorgenommen werden, gleichzeitig der Naturverjungung und 
dem okonomischen Prinzip einer Steigerung des "Bodenreinertrags. Ahn
liches ergab sich fur den Homburgschen Betrieb. Die zwischen 60 und 
80 Jahren eingelegten Lichtungen sind fur die Naturverjungung und, 
in Verbindung mit dem Dberhalt wertvoller NutzhOlzer, auch ffir den 
Bodenreinertrag von guter Wirkung. Wie sehr bei der Durchforstung 
der Buche in Danemark die Forderung der Verzinsung mit der Vor
bereitung fur die naturliche Verjungung Hand in Hand geht, ist durch 
die Arbeiten Metzgers 1) zur allgemeinen Kenntnis gebracht. In der 
neueren Zeit zeigen die Mitteilungen aus dem forstlichen Versuchs
wasen PreuBens 2), daB die Buche, wenn sie stark durchforstet wird, 
schon ledigIich durch den Massenzuwachs der Forderung der Verzinsung 
zu dem ubIichen WirtschaftszinsfuB genugt. Hierzu tritt aber noch ein 
Wertzuwachs, der mit den Fortschritten der Technik in der Verwendung 
des Buchenholzes an Bedeutung zunimmt. Dadurch ii.ndem sich die 
frillier zutreffenden Grundlagen und Folgerungen. Die von Grebe vor 
60 Jahren angesetzten, der damaIigen Brennholzwirtschaft angepaBten 
Wertziffern, auf welche sich der Gegensatz Von Helferich und andcren 
NationalOkonomen gegen die Bodenreinertragslehre aufgebaut hat, ent
sprechen nicht mehr den wirtschaftIichen Verhii.ltnissen. Wenn auch die 
Buche als Nutzholz noch viel zu wUnschen uhrig lii.Bt, so zeigt doch die 
----

i) Danische Reisebilder. Miindener forstl. Hefte. 9. Heft, 1896. 
I) Schwappach, Die Rotbuche, 1911, S. 152 f. 

Martin. Forst!. Statik. 2. AuU. 21 



322 Wahl der Art der Bestandesbegriindung. 

Statistik, daB die Menge und der Tauschwert ihres Nutzholzes, sowie die 
Preiszunahme bei wachsender Starke im Laufe der neueren Zeit bedeutfmd 
gestiegen sind. 

Bei den lichtkronigen Holzarten ist das Verhaltnis zwischen Natur
verjiingung und Bodenreinertrag wesentlich anders als bei Buche, Tanne 
und FIchte. Bei ihnen tritt die beste Zeit der Verjungung weit fruher 
ein, als der Forderung einer angemessenen Verzinsung des Waldkapitals, 
das von der Bodenreinertragslehre vertreten wird, entspricht. Mit dem 
ersten Auftreten von Standortsgewachsen, die in den Stangenorten von 
Lichtholzarten erscheinen, ist der Boden zur Aufnahme des Samens in der 
besten Verfassung. Die Massen und Wertzuwachsprozente sind alsdann 
weit hOher als der WirtschaftszinsfuB. Spater ist das starke Auftreten 
von Gras und anderen Standortsgewachsen haufig ein Hindernis fur die 
naturliche Verjiingung. Um die Fahigkeit der Naturverjungung mit den 
okonomischen Forderungen in Dbereinstimmung zu bringen, sind be
sondere MaBnahmen erforderlich, die auf die Erhaltung der Empfang
lichkeit des Bodens gerichtet sind. Sie liegen bekanntlich in der Her
steHung von Mischbestanden, die entweder durch gleichzeitige Be
griindung mehrerer Holzarten oder im Wege des Unterbaues von Licht
durch Schattenholzarten herbeigefuhrt werden. In gemischten Be
standen bleiben die Bedingungen der naturlichen Verjungung langer er
halten; sie geben dem Wirtschafter ein groBeres MaB von Freiheit, Ul11 

den okonomischen Aufgaben gerecht zu werden, ohne den Boden zu 
gefahrden. In der Mischung von Licht- mit Schattenholzarten liegt 
deshalb ein besonderes, sehr wertvolles Mittel, um die Dbereinstimmung 
natu,rlicher und okonomischer Wirtschaftsgrundsatze herbeizufiihrell. 
80wohl durch den Lichtungsbetrieb mit Unterbau als auch durch Hoch
durchforstungen (mit der Lichtholzart im Ober-, der Schattenholzart im 
Unterstand) wird den Fordenmgen der Bodenreinertragslehre entsprochen. 

Fur die weitere SteHung der Verjungungsschlage sind die okonomi
schen Faktoren der Werterzeugung und Verzinsung nicht mehr be
stimmend. So bald einmal die Verj ungung in Angriff genommen wird, 
muB fur die Haltung der Schlage in erster Linie das Bedurfnis der Jung
wuchse entscheidend sein. Diese verlangen so lange den Schutz der 
Mutterbaume, als sie die Gefahren, denen sie ausgesetzt sind (Frost, 
Unkrautwuchs usw.), aus eigener Kraft nicht zu bestehen vermogen. 
W cnn diese Widerstandsfahigkeit erreicht ist, entwickeln sich aHe Holz
arten am besten, wenn sie nicht beschirmt sind. Wegen der Verschieden
heiten im Verhalten del' Holzarten gegenuber den Gefahren del' organi
schen und anorganischen Natur und wegen del' Vielseitigkeit del' Stand
ortsverhaltnisse konnen die Folgerungen, die sich aus dem ausgesprochenen 
Grundsatz fUr die Verjungungsdauer ergeben, sehr verschieden sein. 
Die langsamwiichsige, gegen Frost und Hitze und die Konkurrenz der 
Standortsgewachse sehr empfindliche Tanne bedarf unter allen Ver
haltnissen langeI' Zeitraume fUr die Durchfuhrung der Verjungung, wenn 
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diese mit Sicherheit erfolgen solI. Die junge Kiefer bedarf eines Schutzes 
gegen Frost gar nicht; sie vermag sich schon in frillier Jugend gegen 
Standortsgewachse zu behaupten. Daher muB bei ihr ein schneller 
Gang der Verjungung Regel sein. Auch bei der Eiche sind mit einer 
zu langen Verjungungsdauer die Nachteile der Beschattung und Rau
mungsschaden verbunden. - Was sodann die Standortsverhaltnisse be
trifft, so lehrt die Beobachtung in weit auseinander liegenden Wirt
schaftsgebieten, daB aIle Holzarten unter gunstigen VerMltnissen einer
seits mehr Schatten vertragen, daB sie bier aber andererseits auch weit 
besser imstande sind, ohne Beschirmung sich zu entwickeln als an den 
Grenzen ihrer naturlichen Verbreitungsbezirke. Unter gunstigen Stand
ortsverMltnissen besteht daher fur den Gang der Verjungung eine viel 
groBere Freiheit. Je ungunstiger die Standortsverhaltnisse sind, um so 
mehr ist man dagegen genotigt, die Regeln, die der Erfahrung ineinem 
bestimmten Wirtschaftsgebiet entspringen, mit moglichster Sorgfalt zur 
Anwendung zu bringen. 

Wenn nun auch der Massen- und Wertzwachs der Mutterbaume fur 
die Leitung der Verjungung nicht bestimmend ist, so haben doch die 
SchlagsteIlungen, auch wo es unmittelbar gar nicht beabsichtigt wird, 
EinfluB auf den Bodenreinertrag. Wie man in allen Besamungs- und 
Lichtschlagen, die rechtzeitig in Angriff genommen sind, dumh Messung 
der Jahrringe (nicht nur im unteren, sondem auch im mittleren und 
oberen Stammteil) findet, ist das Prozent des Massen- und Wertzuwachses 
an den umlichteten Stammen hOher als der WirtschaftszinsfuB. Von 
dem, was an Masse und Wert erzeugt wird, dient daher ein Teil zur 
Erhohung des Bodenreinertrages. 

Als das endliche Resultat der vorstehenden Darlegungen, deren 
zahlenmaBige Fassung wegen der Menge der zum Teil schwer bestimm
baren Faktoren nieht immer moglieh ist, ergibt sieh, daB sieh das 
naturliche Prinzip der Forstwirtschaft, welches in der Art 
der Verjungung seinen besten Ausdruek findet, mit dem 
okonomischen, welches die Forderung der Wurdigung aIler 
Produktionsfaktoren vertritt, nicht im Gegensatz befindet. 
Beide stehen vielmehr in unmittelbarstem Zusammenhang. De r E r -
trag, den der Boden gewahrt, ist die Folge seines Zustandes, 
seiner chemisehen und physikalisehen Eigensehaften und seines Humus
gehaltes. Einen guten Bodenzustand herbeizufUhren und tunliehst lange 
zu erhalten, ist die allgemeinste Aufgabe der Forstwirtschaft. Je besser 
der Boden in der angegebenen Richtung ist, um so hoher ist der Ertrag, 
den er fUr sich (ohne Rucksicht auf das mit ihm verbundene Ka,pital) 
hervorzubringen vermag. Die Erhaltung eines guten Bodenzustandes 
ist aber auch die wichtigste Bedingung der naturlichen Verjungung. 

Indessen aIle Regeln der Forstwirtschaft gelten nur in der ge
horigen Beschrankung; jedes Verallgemeinem ist unstatthaft. Auch in 
bezug auf die Naturverjungung ist dies der Fall. Wenn die Bedingungell 

21* 
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fiir die natiirliche Verjiingung nicht vorliegen, so fiihrt der Versuch, 
von ihr Anwendung zu machen, in der Regel zu sehr ungiinstigen Resul
taten. Durch die zum Zwecke der Verjiingung bewirkten Lichtungen 
erfolgt alsdann eine Verschlechterung des Bodens, zu der das Auftreten 
von Standortsgewachsen und die Bildung ungiinstiger Humusformen 
Veranlassung gibt. Hierdurch wird nicht nur eine Erschwerung und 
Verteuerung der Kulturen herbeigefiihrt, sondern es wird auch die 
QueUe, aus der alle Reinertrage gebildet werden, die Bodenkraft, ge
schwacht. Die nachhaltige Zuwachsleistung wird durch die Verzogerung 
der Entwicklung der Jungwiichse auf lange Zeit beeintrachtigt. 

Zufolge der hier angedeuteten Verschiedenheiten sind von Vertretern 
der Bodenreinertragslehre in bezug auf die Art der Verjiingung zwei 
verschiedene Richtungen eingeschlagen: Die eine ist am entschiedensten 
im Konigreich Sachsen ausgebildet worden. In der Annahme, daB die 
Bedingungen der natiirlichen Verjiingung nicht vorliegen, ist hier der 
Kahlschlag zur vorherrschenden Regel geworden. Ebenso ist es bei der 
Kiefer in Norddeutschiand und in vielen anderen Wirtschaftsgebieten. 
Die mtgegengesetzte Richtung wurde von PreBler als Folge des Rein
ertragsprinzips vertreten. VeranlaBt durch die Opposition, die ihm 
seitens konservativ gerichteter Forstwirte und Nationalokonomen ge
Macht wurde, erklarte PreBler 1), daB neben der krii.ftigen Durch
forstung in der natiirlichen Verjiingung das beste Mittel liege, um die 
Bodenkraft zu erhalten, den Massen- und Wertzuwachs zu belehen und 
den Bodenreinertrag zu erhOhen. Seine Anregungen haben seit jener Zeit 
durch seine zahlreichen Schiiler weitgehende Anwendung gefunden. Viel
fach hat sich die gleiche Richtung auch unabhangig Von den Kundgebungen 
in der Literatur aus den Erfahrungen der Praxis heraus entwickelt. 

In den meisten deutschen Wirtschaftsgebieten haben die wirtschaft
lichen Erfahrungen zu einer Verbindung beider Arten der Bestandes
begriindung gefiihrt. Sie wird jetzt in allen Staatsforstverwaltungen 
vertreten. Die natiirliche Verjiingung wird nur da angewandt, wo die 
erforderlichen Bedingungen vorliegen. Dies ist oft nur in den besten 
Teilen der Reviere oder in den besten Teilen von einzelnen Bestanden 
der Fall, wii.hrend die kiinstliche Begrundung um so mehr Ausdehnung 
gewinnt, je mehr Standort und Bestand die natiirliche erschweren. Dies 
wird auch in Zukunft der Fall sein. 

Wie nun auch die Verhaltnisse liegen mogen, in jedem Falle miissen 
die allgemeinen, die Gestaltung der Wirtschaft beherrschenden Prin
zipien auf den Boden als die dauernde Grundlage der Wirtschaft be
zogen werden. Dieser Grundsatz besteht in der Forstwirtschaft ebenso 
wie in allen anderen Zweigen der Bodenkultur. Er gilt sowohl nach 
der okonomischen Richtung, die die Reinertragslehre vertritt, als auch 
nach der natiirlichen, die in der Fahigkeit zur Verjungung ihren prii.gnan
testen Ausdruck findet. 

1) Gesetz der Stammbildung, 1865, 1. Kap., S. 10. 
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B. Die kiinstliche Bestandesbegriindnng. 

I. A llsfiihrung. 

1. Die Anlage der SchHige. 
Allgemeine Regel ist es, die Schlage so zu fUhren, daG Altholz, 

Jungwuchs und Boden in den zu verjiingenden Bestanden gegen die 
Gefahren der organischen und anorganischen Natur gesichert sind. 
Ebenso muG auf den Schutz der angrenzenden Orte Bedacht ge
nommen werden. Ais solche Gefahren sind namentlich die Wirkungen 
des Sturmes und der Sonne zu hezeichnen. 1st der Sturm der in 
erster Linie zu berilcksichtigende Schadenfaktor, so ist die Schlag
fiihrung gegen die herrschende Windrichtung, die im allgemeinen die 
westliche ist, zu richten. Steht der Schutz gegen die Austrocknung an 
erster Stelle, so muG den Hiebsziigen die Richtung von Nord nach Siid 
gegeben werden. Da meist auf heide Gefahren Riicksicht zu nehmen 
ist, so muG in del' Mehrzahl der Falle die Richtung von Nordost nach 
Siidwest als die beste angesehen werden. 

Die Breite der Schlage wird vorzugsweise durch die Holzart be
stimmt. Schattenertragende, schutzbediirftige, langsamwiichsige Holz
arten werden in schmalen Schlagen verjiingt, bei denen sie durch nach 
Siid und West vorstehendes Altholz Schutz finden. Lichtbediirftige 
Holzarten leiden dagegen bei Fiihrung sehr schmaler Schlage durch die 
Beschattung des angrenzenden Altholzes. Bei der Kiefer treten hier
nach die Nachteile der schmalen Schlage, bei der Fichte und Tanne 
ihre Vorzuge mehr hervor. 

Die zeitliche Aneinanderreihung der Schlage darf nicht zu rasch 
bewirkt werden. 1m allgemeinen gilt die Regel, daB die Fortsetzung 
der Schlage erst erfolgen solI, wenn die vorausgegangenen Kulturen die 
Gefahren der ersten Jugend (dul'ch Riisselkafer, Frost, Hitze, Unkraut
wuchs) iiberwunden haben. 

Abweichungen von den Regeln der Hiebsfolge sollen nur ausnahms
weise eintreten; sie hediirfen stets der besonderen Begriindung. In der 
groBen Praxis sind sie vielfach vorgenommen worden, urn einer Holz
art vor einer anderen einen Vorsprung zu geben, urn mit dem Hiebe 
rascher vorwarts zu kommen, urn manchen Insektenschaden, die sich 
aus dem unmittelbaren Fortschritt des Hiehes fiir die Kulturen ergeben. 
insbesondere dem RiisselkaferfraB, vorzubeugen. Auf geschiitztem Stand
ort sind zu diesem Zweck die Abteilungen (Jagen) ofter von verschiedenen 
Seiten (z. B. von Ost und West in Kieferbestanden auf Sandboden) 
angehauen. Insbesondere sind in diesem Zusammenhang auch Kulissen
und Locherhiebe hervorzuheben. 
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Kulissenschlage bestehen darin, daB in noch unangehauenen 
Orten streifenweise Kahlhiebe von 10-20 m Breite eingelegt werden, 
unter Belassung von Altholzstreifen der gleichen oder doppelten Breite. 
Solche Riebe haben, abgesehen von dem sehnellen Fortsehritt der Ver
jiingung, den Vorzug, daB auf den freigelegten Streifen die Kulturen 
giinstige Entwieklungsbedingungen erhalten. Da die Jungwiichse senk
recht frei, seitlieh gesehiitzt sind, kommen ihnen die atmospbarischen 
Niedersehlage zugute, wahrend sie gegen Austrocknung durch Sonne 
und Wind geschiitzt sind. In bezug auf den wichtigsten Feuchtigkeits
faktor liegen daher auf diesen Flachen sehr giinstige Bedingungen vor, 
die noch erhoht werden, weil hier keine Altholzwurzeln vorhanden sind, 
die dem Boden Feuchtigkeit entziehen. Auch der Zustand der Boden
oberflaehe ist auf den zuerst kultivierten Flachenteilen, die zunachst 
noeh nieht von Standortsgewaehsen iiberzogen sind, fUr die Entwick
lung der J ungwiiehse giinstig. 

In dem MaBe jedoeh, als die freigehauenen und zuerst kultivierten 
Flaehen begiinstigt werden, leiden die zunachst mit Altholz bestanden 
gebliebenen Altholzstreifen infolge der Kulissenbildung 1). Rier wird der 
Boden an den Randern durch die Einstrahlung der Sonne nachteilig 
beeinfluBt. Er wird barter und trockener; bessere Boden iiberziehen 
sich mit Standortsgewachsen. Die hier spater vorzunehmenden Kul
turen erhalten daher von vornherein ungiinstige Wachstumsbedingungen. 
Auch leiden die im Schlusse erwaehsenen Altholzstamme, wenn sie 
plotzlieh durch die Kulissenbildung freigestellt sind, vielfach durch 
Rindenbrand und Wind. Wie auch die Kulissen verlaufen mogen, Sonne 
und Wind konnen immer in die ungeschiitzten, plOtzlich freigestellten 
Bestande eindringen. Fiir reine Bestande sind solche Riebe deshalb zu 
vermeiden. 1st ein schneller Fortgang des Riebes unerlaBlich, so werden 
besser groBere Schlage zur Ausfiihrung gebracht. - Fiir gemisehte Be
stande erscheinen sie nur dann zulassig, wenn sehr gleiehmaBige Stand
ortsverhaltnisse vorliegen und Gefahren der bezeichneten Art nieht oder 
nur im geringen MaBe zu befiirehten sind. 

Ahnlieh wie die Kulissen verhalten sieh auch IOcherweise Riebe, 
die, mit einem Durehmesser von Baumlange in rundlicher oder quadra
tiseher Form, in noeh unangehauene Bestande eingelegt werden. Vor 
den Kulissen haben Riebe dieser Art, solange sie klein bleiben, den 
Vorzug, daB bei ihrer Anlage auf die Bestandes- und Standortsver
haltnisse besser Riicksicht genommen werden kal1l1. Manche Bestandes
verbaltnisse (alte -oberhaltstamme, Weiehholzhorste, Bruchliicken usw.) 
fiihren ganz ungesucht zur horstweisen Einleitung der Verjiingung. Auch 
auf diesen zunachst frei gehauenen Loehflachen haben die Jungwiichse 
durch den senkrechten Freistand, der Ihnen die atmospharischen Nieder-

1) Beispiele fUr die nachteiligen Wirkungen der Kulissen auf den Stand 
der spateren Kulturen liegen iiberall vor, wo sie langere Zeit bestanden haben. 
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schlage zuteil werden la6t, und den seitlichen Schutz, der sie vor Aus
trocknung schiitzt, sehr giinstige Wachtumsbedingungen. Sie zeichnen 
sich bekanntlich durch einen iippigen Wuchs des Bodeniiberzuges aus. 
Aber sobald man die Locher erweitert, wie es mit Riicksicht auf die Er
haltung und de~ Fortschritt der Kulturen, meist in der Richtung gegen 
die Sonne, erforderlich ist, leiden die Rander der stehenden Altholz
fmchen, soweit sie der Einstrahlung der Sonne ausgesetzt sind. Auch 
die Gefahren durch Sturm und Anhang werden durch die ungleich
ma6ige Ausbildung der Baumkronen verstarkt. 

LOcherhiehe erscheinen daher nur zumssig, wenn sie auf geschiitzte 
Lagen beschrankt bleiben. iller konnen sie zweckma6ig sein, wenn 
eine einzumischende Rolzart durch die Zeit und die Art des Anbaues 
begiinstigt werden solI, wie es Z. B. bei der Eiche gegeniiber der Buche 
der Fall ist. In dem horstweisen Anbau liegt ein Mittel, urn eine an
spruchsvolle Rolzart gegeniiber einer minder anspruchsvollen oder 
schneller wachsenden zu begiinstigen. Von diesem Mittel ist besonders 
AnW'endung zu machen, W'enn der Anbau der anspruchsvollen Rohart 
nicht auf der vollen Flache, sondem nur auf Teilen der Verjiingungs
flache durchfiihrbar ist. So wird bekanntlich die Eiche haufig in Buchen-, 
die Buche in Fichtenbestanden in der Form von Rorsten angebaut. 
Sobald jedoch der Standort einer anspruchsvollen Rolzart geniigt, wird 
dieser durch die horstweise Verjiingung zu wenig Flache zugewiesen. 
Es ist dann das wirtschaftliche Bestrehen dahin zu richten, daB sie 
auf der ganzen Fmche angebaut wird. Nach dieser Richtung hat sich 
auch die neuere Praxis bei den wichtigsten hier in Betracht kommenden 
Bestandesformen, Buche mit Eiche und Buche mit Nadelholz, tatsach
lich entwickelt 1). 

2. Die Art der Kultur 2). 

Die Kulturen sind so auszufiilmin, daB die jungen Pflanzen die 
Schaden, die ihnen seitens der organischen und der anorganischen Natur 
zugefiigt werden konnen, moglichst bald zu iiberwinden vermogen. Hier
nach hat man starke Pflanzen anzuwenden, wo Gefahren dieser Art, 
namentlich durch WildverbiB, Frost, Ritze, manche InSl1kten in be
sonderem Malle vorIiegen. Auf Erhaltung eines senkrechten oder seit
lichen Schutzbestandes, der zur Milderung der Schaden durch klima
tische Einwirkungen beitragt, ist in gefahrdeten Lagen nach Moglich
keit Bedacht zu nehmen. In nassen Lagen gilt allgemein die Regel, 

1) Bezuglich der Mischung von Eiche und Buche mi>ge hier auf die neueren 
Anbauverfahren im Spessart (Forstamt Rohrbrunn, Rothenbuch, Lohr u. a..) 
und die Oberforsterei Eiohelsdorf in Hessenbingewiesen werden. - Auoh bei 
Nadelholzmisohungen ist es erwiinsoht, daB die Buohe tunliohst iiber die ganze 
Flii.ohe bin, wenn aUoh nioht dioht stehend, vertreten ist. 

I) Eine weitergehende Behandlung der Kulturausfiihrungen ist Gegenstand 
der teohnisohen Seite des Wa.ldbaues. 
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auf erhohte Pla.tze zu pflam;en; in stark verunkrautetem Boden ist die 
Herstellung genugend groBer, von Unkraut freier PIa.tze und ErhOhung 
derselben Regel. Auf steinigem Boden bediirfen die KulturpIa.tze der 
Zubringung von Erde. 1m allgemeinen ist griindliche Lockerung und 
Mischung der verschiedenen Bodenteile, insbesondere. des Humus und 
des Mineralbodens, fur die Entwicklung in der ersten Jugend von 
Wichtigkeit. 

Was die Art der Kultur, namentlich die Wahl zwischen Saat und 
Pflanzung betrifft, so ist sie der Natur der Holzart, insbesondere dem 
Bau der Wurzeln, der SchnelIigkeit der Entwicklung sowie der Empfind
lichkeit gegen Frost, Hitze, Standortsgewa.chse anzupassen. FUr die 
Eiche steht die Saat - fur die Fichte die Pflanzung an erster, Stelle. 
Bei der Kiefer kommen beide Methoden nebeneinander zur Anwendung. 
Ebenso bei der Buche, sofem sie nicht auf naturlichem Wege ver
jungt wird. 

II. Der EinfiuB statischel' Grundsatze auf den 
Kulturbetrieb. 

Ein unmittelbarer zahlenma.Biger Nachweis des Einflusses der forst
lichen Statik auf die Ausfiihrung der Kulturen kann wegen der Menge 
der unberechenbaren Faktoren, die dabei zu beriicksichtigen sind, nicht 
gegeben werden. Es. gibt keine Statistik, mit deren Hilfe das Mehr 
oder Weniger an Ertrag, das als Folge eines Mehr oder Weniger an 
Kulturaufwand anzusehen ist, nachgewiesen werden konnte. Ebenso
wenig kann man daher auch den EinfluB der Kulturen auf den Rein
ertrag in bestimmtenZahlen darlegen. Gleichwohl bleibt es eine wichtige 
Aufgabe jeder geordneten Verwaltung, dit: Kosten der Kultur und ihren 
EinfluB auf den Ertrag gegeneinander abzuwa.gen und den Urteilen, 
die dies Verhii.ltnis ausdriicken, 'unter Beifugung'von Zahlen tunIichst 
bestirnmten Ausdruck zu geben. Der gutachtlichen Abwa.gung des Ver
hii.ltnisses hat man entweder den aussetzenden oder den ja.hrlichen Be
trieb zugrunde zu legen. 

1. Aussetzender Betrieb. 
Beirn aussetzenden Betriebe kommt der EinfluB der Kulturkosten 

in der Formel des· Bodenerwartungswertes 

Au+Da·l,op'lJ.-a+ .... -e·l,opu _ V 
I,opu-I 

zum Ausdruck. Da der Quotient 1 I,opu l' mit dem die Einheit ,opu_ 
der Kulturkosten (e) zu multipIizieren ist, von der Eins wenig abweicht, 
so wirken die Kulturkosten in der ungefa.hren GroBe ihres einfachen 
Betrags negativ auf den Bodenwert ein. 
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ZahlenmaBige Nachweise uber den EinfluB der Kulturkosten auf 
den Bodenwert sind von der Sachsischen Staatsforstverwaltung gegeben 
worden 1). Hiemach werden die von den Verwaltungskosten nicht be
freiten "Bodenbruttowerte" nach MaBgabe der Bonitaten, Umtriebs
zeiten, Holzpreise und Kulturkosten nachgewiesen. Fur die in der vor
liegenden Richtung wichtigsten Holzarten, Fichte und Kiefer, ergeben 
sich bei 80jahriger Umtriebszeit folgende Werte: 

Fichte II. Bonitat. 
Fur einen emtekostenfreien 
Abtrie bsertrag je fm - lO 12 14 16 18 20 M. 
ist der Bodenbruttowert 
fur c = 100 M. 840 1020 1200 1400 1580 1780 

" 
200 " 720 900 llOO 1280 1480 1660 

" 
Fichte IV. Bonitat. 

Fur einen emtekostenfreien 
Abtriebsertrag je fm - 6 8 10 12 14 16 M. 
ist der Bodenbruttowert 
fur c = 100 M. 170 260 350 440 530 620 

200 " 50 150 240 330 420 510 

Kiefer II. Bonitat. 
Fur einen emtekostenfreien 
A btrie bsertrag je fm - 10 12 14 16 18 20 M. 
ist der Bodenbruttowert 
fur c = 100 M. 600 740 880 lO20 1160 1300 

200 " 490 630 770 920 1060 1200 
" 

Kiefer IV. Bonitii.t. 
Fur einen erntekostenfreien 
Abtriebsertrag je fm - 6 8 lO 12 14 16 M. 
ist der Bodenbruttowert 
fUr c = lOO M. 100 120 180 240 290 350 

" 
200 " 10 70 130 180 240 

" 
Aus den vorstehenden Zahlen lii.Bt sich ersehen, daB der EinfluB 

der Kulturkosten auf den Bodenreinertrag zunii.chst nach den Standorts
verhii.1tnissen verschieden ist. Seine positiven Wurzeln hat dieser in der 
Menge und Beschaffenheit der Ertrage, zu deren Erzeugung die frUberen 
Kulturen mitgewirkt haben. Die Hohe des KulturaufwaIides steht end
lich im Zusammenbang mit der Gesamtheit der volkswirtschaftlichen 
Verhii.ltnisse. Von diesen ist die Hohe der Preise del: ausschlaggebenden 
Holzsortimente abhangig. 

I} Durch die Anweisung zur Anfertigung von Wertsermittelungen bei Er
werbung und VerauBerung von Grundstiicken durch die Staatsforstverwaltung 
vom 22. Nov. 1904. 
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a) Das Verhiltnis des Kulturaufwandes zu den Standortsbonititen. 

Allgemeine Beziehungen zwischen Standortsgute und Kulturauf
wand lassen sich nicht herleiten. Die Art der Kultur ist von der Be
schaffenheit des Bodens abhiiongig. Sie solI der Forderung genugen, daB 
sich die jungen Pflanzen in der Jugend ungestort entwickeln konnen. 
Unter Umstanden sind die Kulturkosten auf guten BOden hOher als auf ge
ringen, insbesondere dann, wenn starkere Bodenuberziige beseitigt werden 
mussen, oder wenn dem Auftreten Von Standortsgewachsen vorgebeugt 
werden solI. Manche billige Kulturen, wie z. B. VoU- und Streifensaaten, 
konnen auf guten BOden wegen des starken Unkrautwuchses uberhaupt 
nicht ausgefiihrt werden. Unter anderen Verhaltnissen verlangen dagegen 
die schlechteren Boden einen vermehrten Aufwand. Die Beseitigung 
von Steinen und das Zutragen von Erde auf £lachgriindigen - die Ent
wasserung nasser, die Lockerung verharteter Boden verursachen mehr 
Kulturkosten als gute Boden von entsprechender Lockerheit, Frische 
und Tiefgriindigkeit. Abgesehen von BOlchen Besonderheiten des kon
kreten Standorts zeigen die Ergebnisse der Rechnung, daB gute Boni
taten in ihrem Wert durch die Rohe der Kulturkosten weniger beein
£luBt werden als geringe. Auf II. Bonitat wird nach obigen Zahlen der 
Bodenwert durch eine Steigerung der Kulturkosten Von 100 auf 200 M. 
bei einem Preise des Festmeters Abtriebsertrag von 20 M. um 7 %, 
bei einem Preise von 10 M. um 14 % herabgedruckt. Auf IV. Bonitat 
betragt die Verminderung durch entsprechend erhohte Kulturkosten hei 
einem Preise je Festmeter Abtriehsertrag von 12 M. 25 %, bei einem 
Preise von 6 M. 71 0/0' Hieraus ergibt sich, daB man sich auf guten 
Boden nicht nur in der Wahl der Rolzart, sondern auch in der Aus
fiihrung der Kultureneine groBere Freiheit gestatten kann. Auf den 
geringsten Standortsklassen muB man sich, urn einen positiven Boden
reinertrag zu erzielen, peinlich auf das unbedingt Notwendige beschranken. 
Trotz BOlcher Abweichungen wird man aber bei allgemeinen Erorterungen 
und im groBen Betrieb die von Erdmann 1) aufgestellte Regel zu be
folgen haben, daB fur jedes Kulturverfahren nur verlangt werden solI, 
daB es den Forderungen: Schaffung eines geeigneten Keimbettes, Schutz 
gegen Jugendgefahren und Sorge fiir Bodengesundheit Geniige leiste, 
daB aber hieruber hinausgehende Aufwendungen fur den nachhaltigen 
Erfolg ohne wesentlichen EinfluB sind und daher vermieden werden 
mussen. 

Wie aus den· Zahlen der sachsischen Statistik zu ersehen ist, sind 
die Bodenbruttowerte bei der Fichte und noch mehr bei der Kiefer 
sehr gering, wenn die Werte des Abtriebsertrags unter bestimmte Be~ 
trage, die an vielen Orten nicht erreicht werden, herabsinken. Von 
dem Bruttowert ist das Verwaltungskapital abzuziehen, um den Boden
ertragswert zu ermitteln. Die jahrlichen Verwaltungskosten haben fur 

1) Forstliche Wochenschrift Silva. 1915, Nr. 49-51. 
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die 8achsischen Staatsforsten im Jahrzehnt 1894/1903 etwa 12 M. be
tragen. Dies entspricht einem Verwaltungskostenkapital von annahemd 
4..()0 M. Zieht man diese Summe von dem Bruttowerte ab, so ergibt sich: 

1. daB fur die Fichte auf 4. Standortsklasse negative Bodenwerte 
vorliegen, wenn der emtekostenfreie Abtriebsvertrag je fm 

bei 100 M. Kulturkosten weniger als 12 M. 
" 200 M. " "" 14 M. 

betmgt; 
2. daB bei der Kiefer auf 4. Standortsklasse die Ergebnisse der 

Rechnung fast stets negative Bodenwerte zur FoIge haben. 
Zu iihnlichen Ergebnissen gelangt man nach den Ertragstafeln von 

Schwappach: Bei Unterstellung eines ZinsfuBes von 3 Ufo sinkt der 
Boden~rwartungswerL bei Einhaltung der in den Staatsforsten ublichen 
Umtriebszeiten unter O. 

Gema.B der ublichen Theorie der forstlichen Statik scheint aus 
solchen Rechnungsergebnissen hervorzugehen, daB der Anbau der Kiefer 
auf Fla.chen der genannten Bonitiit unterbleiben muB. Andere Holz
arlen als die Kiefer kommen aber fur geringe Sandboden, um die es 
sich auf 4. Standortsklasse meist handelt, fur den Anbau nicht in Frage. 
Tatsa.chlich wird jedoch anders verfahren. Die Waldbesitzer, auch 
solche, welche die Lehren der Waldwertrechnung beherrschen, forsten 
KiefembOden 4. Standortsklasse auf. Dies geschieht nicht nur seitens 
des Staates, der seine MaBnahmen mit GrUnden des allgemeinen Volks
wohls, insbesondere der zukUnftigen Generationen, begrUndet, sondern 
auch der Gemeinden und Privatbesitzer. Zur Begrundung dieses Ver
haltens ist zuna.chst geltend zu machen, daB die aufforstenden Wald
besitzer, welche am Zustand des Waldes Interesse haben, einen ge
ringeren ZinsfuB ala 3 % fur die Leistung des Kulturaufwandes als ge
nugend ansehen. Sodann ist zu beachten, daB die Vertreter des Staats
und GroBgrundbesitzes als die Einheit, auf welehe aIle positiven und 
negativen wirtschaftliehen Faktoren bezogen werden, nicht die einzelnen 
Teile (Flachen 3. oder 5. Klasse) ansehen, sondern daB diese zu einer 
groBeren Einheit zusammengefaBt werden, die bessere und schlecht ere 
BOden oder Bestande umfaBt. DemgemaB werden aueh die Verwaltungs
kosten nicht immer vollstandig und gleichmaBig in Rechnung gestellt. 
Manche Verwaltungskosten, die mit dem Einschlag in Zusammenhang 
stehen, sind ffir Stangenorte und Altholzer, in denen regelmaBig Hau
ungen stattfinden, hOher als fur Kulturflii.chen. Fur die Verwaltung 
und Beschutzung der Flachen, die im Innem eines Reviers liegen, oder 
an seine seitherigen Grenzen angefiigt werden, kommen keine besonderen 
Kosten ffir Verwaltung und Schutz in Zugang. Hierin liegt der Grund 
ffir das von allen Staatsforstverwaltungen eingehaltene Verfahren der 
Odlandaufiorstung, die sieh, sobald Durehschnittssa.tze fur Verwaltung 
und Schutz zugrunde gelegt werden, fast stets als unrentabel darstellt. 
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Immerhin darf man aus den dargelegten Verhaltnissen den SchluB ziehen, 
daB aHe Flachen, die hohe Kulturkosten erfordern und wenig Ertrag 
leisten ~ wie z. B. steinige Kopfe und Halden, sumpfige und moorige 
Gebiete - unangebaut bleiben, daB ferner auf den geringen Bonitaten 
aHe Mittel, welche die Natur darbietet, zur Aufforstung benutzt werden, 
auch wenn die so sich bildenden Bestande von normalen Zustanden weit 
entfernt sind. 

b) Der Einflu1\ des Kulturaufwandes auf die Menge und 
Beschaffenheit der Ertrige. 

Geht man von der fur die meisten Verhaltnisse zutreffenden Ansicht 
aus, daB die Art der Kultur, soweit es sich um die einzelne Pflanze 
handelt, durch technische Gesichtspunkte bestimmt wird, so macht sich 
das Verhaltnis zwischen Kulturkosten und Ertrag besonders durch die 
Wahl der Verbande geltend. Wenn auch fur diese manche Bestimmungs
grunde chemisch-physikalischer Natur, wie insbesondere die Wider
standsfahigkeit gegen Naturschaden und die Deckung des Bodens, in 
Betracht kommen, so liegt doch der allgemeinste Bestimmungsgrund fUr 
die Weite der Saat- und Pflanzverba.nde in der Forderung der forst
lichen Statik, daB der Ertrag dem Aufwand entsprechen soH. Bestimmend 
fUr die Weite der Verbande sind insbesondere folgende Punkte: 

1. Die Entwicklung der Einzelstamme und die zur Zeit 
der Haubarkeit zu erwartende Masse der Bestande. Sofern 
nicht durch rechtzeitige Durchforstungen der Wachsraum genugend ge
regelt werden kann, verhalten sich weite Verbande hinsichtlich der 
Durchmesser und der Hohe, die in einem estimmten Umtriebsalter 
erreicht sind, gunstiger als dichte. Zahlreiche Untersuchungen haben 
ergeben, daB (von Extremen abgesehen) auch die Masse weit begmndeter 
Bestande am SchluB der Umtriebszeit unter der gesteHten Voraus
setzung hoher ist als in dicht begrundeten. Am eingehendsten ist die 
Fichte in dieser Hinsicht untersucht worden. In manchen Revieren 
Sachsens sind imher, noch unter H. Coths EinfluB, Fichtenpflanzungen 
in Reihen von 3-4 m Abstand angelegt worden. Bei der Aufnahme 
eines so entstandenen 80jahrigen Fichtenbestandes im Revier Grillen
burg (Abteil. 25) ergaben sich folgende Verhaltniszahlen: 

Hohe .... 
Durchmesser 
Masse 

Reihen mit einem Abstand 
von 4,3 m 

24,5 
29 

375 

von 3 m 
25 
28 

392 

1,4 m Quadrat. 
verband 

21 m 
23 cm 

320 fm. 

Der wertvoHste Beitrag uber den EinfluB der Anbaumethode auf 
den Ertrag der Fichte ist von der Sachsischen Versuchsanstalt geliefert 
worden. 1m Staatsforstrevier W er msdorf wurden 1864 Versuche ein
geleitet, welche diesen EinfluB darlegen soUten. Es liegen dort 19 Ver-
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suchsflachen von Saaten, Einzel- und Buschelpflanzungen in regel
maBigen Verbanden Vor. Die Flachen sind wiederholt von Kunze 1) 
und zuletzt von Borgmann 2) aufgenommen und die Ergebnisse nach 
allen Richtungen vergleichend gegenubergestellt. Bei der letzten Auf
nahme ergaben sich fUr die in der Praxis wichtigsten Verbandsweiten 
folgende Zahlen: Pflanzungen 

Hohe .... 
Durchmesser . 
Schaftmasse . 
Derbholzmasse 

Vollsaat 0,85 m 1,13 m 1,42 m 
9,6 14,0 14,2 14,7 
9,2 14,3 14,7 16,1 

117,7 190,1 204,9 181,2 
89,4 181,4 196,6 175,5 

1,70 m 

13,9 m 
15,6 cm 

189,5 fm 
183,0 fm 

Gestutzt auf das Ergebnis der sachsischen Versuchsflachen sprach 
Schiffel3) den Satz aus: "Die weitstandige Jugenderziehung der 
Fichte ist der engstandigen uberlegen in bezug auf BestandeshOhe, 
Durchmesser und Schaftmasse." Auch von vielen anderen Verlretern 
des forstlichen Versuchswesens und der praktischen Wirlschaft sind auf 
Grund ahnlicher Ergebnisse die Vorzuge der weiten Verbande geltend 
gemacht. Sehr bestimmt trat dies in den Verhandlungen des Inter
nationalen Landwirtschaftlichen Kongresses in Wien (1907) hervor, wo 
sich die meisten Redner fur eine weitstandige Begrundung der Fichte 
aussprachen. 

2. Die gesamte Holzmassenerzeugung. MaBgebend fur die 
Behandlung der Bestande ist aber, soweit man die Quantitat als MaB
stab anlegt, nicht die Haubarkeitsmasse, sondern die Gesamtmasse, die 
in einer bestimmten Zeit erzeugt wird. Da in der ersten Jugend die 
einzelnen Pflanzen bei verschiedenen Verbanden gleich wachsen, so er
gibt sich uberall, daB in engen Verbanden zunachst mehr Zuwachs ge
leistet wird als bei weitem Abstand der Pflanzen; ein Teil derselben 
wird Gegenstand der Durchforstungen. Diese ergeben daher in dicht be
grundeten Bestanden, wenigstens im jungern Alter, gri:iBere Ertrage. 
Durch eine gute Durchforstung, die den Wachsraum rechtzeitig er
weitert, ki:innen aber solche Bestande so gehalten werden, daB ihre 
Massen zur Zeit der Haubarkeit denjenigen der weiten Verbande nicht 
nachstehen. Die Gesamterzeugung der engen Verbande ist daher gri:iBer. 
Dies wird auch durch die Ergebnisse der sachsischen Versuchsanstalt 
klargelegt. Nach der letzten Aufnahme der Fichtenversuchsbestande im 
Revier Wermsdorf War die Gesamtmassenerzeugung folgende: 

Voll- Pflanzungen 
saat 0,85 m 1,13 1,42 m 

Schaftmasse . 225,4 324,5 306,7 274,8 
Derbholzmasse 102,8 251,3 266,7 247,8 

1) Thar. Jahrb., 1907, S. 1 f. 
2) Das., 1915, S. 129 f. 
3) Wuchsgesetze normaler Fichtenbestii.nde, 1904, S. 6. 

1,70 m 

235,1 
217,5 
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Hiernach verhalten sich, wie es den Grundbedingungen der Zu
wachsbildungen entspricht, die engen und mittleren Pflanzweiten am 
gunstigsten. Die weiten Verbande leisten weniger an Holzmasse, weil 
bei ihnen der Boden langere Zeit hindurch nicht gehorig zur Holzerzeugung 
ausgenutzt wird. Dasselbe gilt fur zu dichte Begrundungsarten, nament
Iich fiir Saaten, weil bei ihnen die Wachstumsorgane in der Entfaltung 
ihrer Leistungsfahigkeit gehemmt werden. 

3. Die Rucksicht auf die Beschaffenheit des Holzes. Ais 
MaBstab fur die Gute des Schaftholzes kommt einmal der Durchmesser 
in Betracht, der am stehenden Holz in Brusthohe, am Iiegenden in 
Stammitte oder am oberen Schaft gemessen wird; sodann sind die 
technischen Eigenschaften fur die Gebrauchsfahigkeit des Stammholzes 
bestimmend. Unter diesen stehen Astreinheit und Vollholzigkeit an 
erster Stelle. Bezuglich des Durchmessers ergibt sich als eine natur
Hche Folge der Abhangigkeit der Jahrringbreite yom Wachsraum, daB 
die weiten Pflanzverbande aIle anderen Arten der Begriindung uber
treffen und die dichten Sa,aten hinter allen anderen zuruckbleiben. Naeh 
der Aufnahme der genannten sachsischen Versuchsflachen war der 
Durchmesser des bleibenden Bestandes bei der Vollsaat nur 9,2, bei 
del' Pflanzung in 0,85 m 14,3 - in 1,42 m 16,1 em. 

Hinsichtlich der Astreinheit verhalt es sich umgekehrt: Bei weiten 
Verbanden liegt der Ansatz del' Kronen tiefer und die Aste sind starker 
ausgebildet, so daB die GleichmaBigkeit in der Anlegung der Jahrringe 
am Sehaft verhindert wird. Die wertvollsten Verwendungsarten del' 
Stamme, als Spalt- und Schneideholz, sind deshalb fiir Bestande, die 
aus weiten Verbanden hervorgegangen sind, ausgeschlossen. 

Mit der Astreinheit steht die Vollholzigkeit in ursachlichem Zu
sammenhang. Bis zum Ansatz der griinen Krone besteht die Tendenz 
des Breiterwerdens der Jahrringe. Innerhalb der griinen Krone bleiben 
sie ziemlich gleich. In jedem Bestand lii.Bt sich demgemaB nachweisen, 
daB der AbfaH des Schaftes bei den vorherrschenden Stammen starker 
ist als bei den herrschenden und zuruekbleibenden. Naeh den Ergeb
nissen der Fichten-Versuchsflachen im Revier Wermsdorf war das Ver
haltnis der Lange zur Starke in BrusthOhe folgendes: 

Hohe .... 
Durchmesser . 

Voll- Pflanzungen 
saat 0,85 1,13 1,42 
7,75 13,64 13,47 14,46 
7,1 U,8 13,0 14,1 

1,70 m 
13,54 m 
14,2 em 

Hiernach haben sich die engen Pflanzverbande in der vorliegenden 
Richtung am besten verhalten. 

Aus dem Gesagten ergibt sieh, daB mit der weiten und engen Be
grundung der Bestande in bezug auf ihren Gebrauchswert Vorzuge und 

1) Kunze, Uber den EinfluB der Anbaumethode auf den Ertrag der Fichte, 
Thar. Jahrb., 1907, Tab. IV; ebenso der Kiefer, 1909, Tab. IV. 
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Nachteile verbunden sind, die man mit Riicksicht auf die Holzarten 
und Wirtschaftsziele gegeneinander abzuwagen hat. Fiir die wichtigsten 
Verwendungsarten der NadelhOlzer als Bauholz steht die Vollholzigkeit 
des Schaftes an erster Stelle. Nicht der Durchmesser in Brusthohe, 
sondern im oberen Stammteil ist ausschlaggebend fiir die Verwendung 
der Stamme zu Balken und Saulen. Fiir die wichtigsten Holzer der 
Handwerker, Spaltholz und Schneideholz, sind Astreinheit und Gleich
maBigkeit des Gefiiges notwendige Bedingungen. 1m allgemeinen kann 
man sagen, daB die Optima der Stammbildung nicht auf seiten der 
Extreme liegen, daB sich vielmehr die mittleren Verbande in den an
gegebenen Richtungen am besten verhalten. Bei allen Vergleichen 
verschiedener Verbande bleibt aber stets zu beriicksichtigen, daB der 
Wachsraum, der den im Bestand verbleibenden Stammen gegeben wird, 
im Wege der Durchforstung erweitert werden kann, daB man daher aus 
den Endergebnissen ungeniigend durchforsteter Bestande Imine Schliisse 
zugunsten der weiten Verbande ziehen darf. Wenn durch die Durch
forstung der Wachsraum rechtzeitig erweitert wird, konnen die Vorziige 
der engen Begriindung (Astreinheit) mit denen der weiten (Jahrring
breite) vereinigt werden. 

c) Das Verhaltnis des Kulturaufwandes zu den Holzpreisen. 

In allen Betrieben steht der Aufwand, der zum Zwecke wirtschaft
Hcher Erzeugung gemacht wird, im Verhaltnis zu den Preisen des fertigen 
Erzeugnisses. Wie in der Landwirtschaft, so besteht auch fiir die 
Forstwirtschaft die Regel, daB jedes intensivere Wirtschaftssystem nur 
unter der Voraussetzung hoher Preise der Prodnkte moglich ist. Auch 
der Kulturbetrieb ist dieser Regel unterstellt. 

Um zu einem Urteil iiber die Zulassigkeit hoherer Kulturkosten Zll 

gelangen, ist der Nachwert des Mehraufwandes, den eine intensivere 
Kultur verlangt, mit dem Mehr an Ervagen, das als seine ]1'olge anzu
sehen ist, zu vergleichen. Wird angenommen, daB bei Pflanzungen die 
Kosten der Kultur zur Pflanzenzahl im Verhaltnis steht, so ergibt sich 
das Verhaltnis der Kulturkosten naeh dem Pflanzverband. Kostet eine 
Fichtenpflanzung im 1,4 m Quadratverband (mit 5000 Pflanzen je ha) 
100 M., so sind bei 1 m Quadratverband (mit 10000 Pflanzen) 200 M. 
aufzuwenden. Das Mehr an Ertragen, welches die engeren Verbande 
gewahren, entfallt vorzugsweise auf die Durchforstungen der jungeren 
Altersstufen. Der in spateren Altersstufen verbliebene Bestand ist, wenn 
die Durchforstungen sachgemaB durchgefiihrt sind, von der Art der Bp
grlindung ziemlich unabhangig. 

Die Nachwerte des Mehraufwands von 100 M. betragen bei einem 
ZinsfuB von 3 % fiir Bestandesalter von 

10 20 30 40 
130 180 240 330 

50 
440 

60 Jahren 
590 M. 
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Hieraus ergibt sieh, daB der diehtere Verband vor dem weiteren 
den Vorzug verdient, wenn angenommen werden darf, daB als seine 
Folge 

in 20 Jahren ein Mehrertrag von 30 fm im Werte von 6 M. 
oder in 30" " " ,,30 fm" " ,,8 M. 

" "40,, " " ,,30 fm" " "II M. 
erfolgt. Ebenso verhalt es sieh, wenn in jeder der drei Altersstufen ein 
Mehrertrag von 10 fm zu den angegebenen Preisen erfolgt. 

Ob nun die Annahme eines solehen Mehrertrags aus friihen Dureh
forstungen bereehtigt ist, kann· nieht allgemein entsehieden werden. 
Dies hangt von forstliehen und V"olkswirtsehaftliehen Verhii.ltnissen abo 
Hiiufig werden die hier gemaehten Unterstellungen ubertroffen; hii.ufig 
ist das Umgekehrte der Fall. Von EinfluB auf die Rentabilitat ver
mehrten Kulturaufwandes sind besonders die Hohe der Arbeitslohne, 
die Lage des Waldes zu den Absatzorten und die Standortsgute. Die 
Arbeitslohne zeigen im Verlauf der wirtsehaftliehen Entwieklung ein 
Ansteigen, das auf die Durehfiihrung enger Verbii.nde ungunstig ein
wirkt. Der Mangel an Arbeitskrii.ften notigt oft den Wirtsehafter, weite 
Verbande aueh da anzuwenden, wo es aus Griinden der forstliehen Statik 
nieht erW'iinseht ist. - Die Lage des Waldes zu bewohnten Orten und 
Beforderungsanstalten begriinden sehr starke Abweiehungen in der Be
standesbegrundung. Fur entlegene Wirtsehaftsgebiete wird es sehr hii.ufig 
den Vorzug V"erdienen, auf die friiheren Durehforstungsertrage zu ver
ziehten, zumal dann, wenn es sieh um steinige oder nasse Boden handelt, 
so daB die Kosten der Begriindung hoher sind, als vorstehend angenommen 
wurde. Daher ist hier, sofern nieht die Rueksieht auf die GiUe des 
Hauptbestandes etwas anderes bedingt, ein weiter Verband (von 1,5 
oder selbst 2 m) unbedenklieh. FUr Waldungen in bevolkerten Gegenden, 
wo voraussiehtlich ein starker Verbraueh aueh der schwacheren Sorti
mente jederzeit zu erwarten ist, wird dagegen mit ziellllieher Sieherheit 
eine gute Verzinsung des Mehraufwandes an Kulturkosten, der mit 
engen Verbanden verknupft ist, erwartet werden durfen. Hiernaeh ist 
es verstii.ndlieh, daB gerade in Osterreieh, wo das Wirtsehaftsziel vor
zugsweise auf die Ausfuhr von starkeren Stammen geriehtet ist, weitere 
Verbande befiirwortet werden, als in den meisten Wirtsehaftsgebieten 
Deutschlands. In Gebirgswaldern tritt zu den okonomischen Grunden 
noeh der Umstand hinzu, daB ffir die entlegenen hOheren Teile aueh 
die Widerstandsfahigkeit gegen Natursehii.den durch weite Verbii.nde er
hoht wird. Es bedeutet aber keinen prinzipiellen Gegensatz, daB fur 
viele Waldgebiete Deutsehlands eine entgegengesetzte Riehtung ver
treten wird. In Sachsen, Baden und anderen deutschen Staaten sind 
die Preise fur Derh- und Reisstangen, welche friihzeitige Durehforstungen 
gewahren, im Verha.ltnis zu den Produktionszeitraumen oft am 
hOchsten. 



Die kiinstliche Bestandesbegriindung. 337 

2. Jiihrlicher Betrieb. 
Beim jahrlichen Betriebe, dessen Bodenreinertrag fur eine Betriebs

klasse durch die Formel 

A + D-(c + v)-N 'O,op 

ausgedrockt wird, erscheinen die Kulturkosten zunachst ihrem einfachen 
Betrage nach. Sie werden Von den gleichzeitig eingehenden Ertragen 
unmittelbar in Abzug gebracht. Gegenuber den positiven Elementen 
des Ertrags ist ihre Rohe sehr gering. 1st der Abtriebsertrag 500 fm 
im Werte von 12 M., also 6000 M., so betragen die Kulturkosten, auch 
wenn sie sehr hoch sind (z. B. 300 M.), nur wenige Prozente des Abtriebs
ertrags. Sie treten gegenuber dem Zins des Vorratskapitals in ihrem 
EinfluB auf die Rohe des Bodenreinertrags sehr zurock. Dies Verhaltnis 
hat bisweilen zu der Annahme Veranlassung gegeben, daB die Kultur
kosten beim jahrIichen Betrieb nur ihrem einfachen Betrage nach, nicht 
mit ihren Nachwerten, in Rechnung zu stellen seien. Die Kulturkosten 
sind jedoch auf den Bodenreinertrag nicht nur dadurch von EinfluB. 
daB sie zur Begriindung des Bestandes, der nach dem Abtrieb eines 
alten an dessen Stelle tritt, verausgabt werden, sondern sie haben auch 
auf die vorhandenen Bestande eingewirkt und sind Elemente des Wertes, 
den diese darstellen. Trotz des in der Neuzeit durch die subjektive 
Wertlehre von Liefmann gegen die Theorie der Kostenwerte erhobenen 
Gegensatzes, auf den bereits fruher hingewiesen wurde 1), bleibt die 
Bedeutung der Produktionskosten, zu denen auch der Kulturaufwand 
gehort, fur die Schatzung des -Wertes der Wirtschaftsguter bestehen. 
Werden die den Vorrat bildenden Bestande als Kostenwerte berechnet, 
so gilt fur den einzelnen (mjahrigen) Bestand die Formel 

c '1,opm + (B + V) (1, opm-1)-Da '1, opm-tl. 

FaBt man hier B und V als feste GroBen auf, so wird der EinfluB der 
Kulturkosten auf den Reinertrag durch die Beziehungen zwischen ihrem 
Nachwert und dem der Vorertrage dargestellt. Wenn sich in der Praxis 
diese Beziehungen auch nicht scharf ziehen lassen, so mussen sie doch 
bei allgemeinen E~agungen stets gebuhrend gewurdigt werden. Da sie 
fur jeden einzelnen Bestand der Betriebsklasse Geltung haben, so gelten 
sie in gleicher Richtung auch fur die Summe der Bestande, die der Vor
rat, das N der obigen Formel, bildet. Je hoher cet. par. die Kultur
kosten sind, um so groBer sind N und N· O,op; um so kleiner der nach 
obiger Formel ermittelte Bodenreinertrag. 

Die Beziehungen zwischen den Kulturkosten und den Durch
forstungsertragen sind nach der Formel fur den Bestandeskostenwert 
dieselben wie nach dem Bodenerwartungswert. Um sie zahlenmaBig 
darzustellen, kann man bezuglich der Kulturen die Durchschnittssatze 

1) Vgl. die Bestimmungsgriinde des Tauschwerts beim Hauptprodukt der 
Forstwirtschaft, S. 97 f. 

Mar tin, Forst\. Statik. 2. Auf!. 22 
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groBerer Forstverwaltungen zugrunde Iegen, fur die Durchforstungs
ertrii.ge die Angaben der neueren Ertragstafeln in Ansatz bringen. Be
tragen die Kulturkosten fur die Fichte fur 1 ha 100 M., so ist fiir 

m= 20 30 40 50 60 
c· 1,opm = 180 243 326 438 589 M. 

Der Wert der Vorertrage wird in den Ertragstafeln der PreuBischen 
Versuchsanstalt 1) fur Fichte II. Standortsklasse fur das Alter 

30 40 50 60 
zu 20 134 334 653 M. 

angegeben. Hiernach ist fur den 50jahrigen Bestand 
D30 . 1,0320 = 20. 1,8 . = 36 M. 
D,o . 1,0310 = 134 . 1,34 . . . . . . . . . . = 180 M. 
D50 = 334 . . . . . . . . . . . . . = 334 M. 
Der auf das Jahr 50 bezogene Gesamtwert der 

Durchforstungsertrage. . . . . . . . . . = 550 M. 
1m 50. Jahre haben hiernach die Ertrage aus den Durchforstungen den 
Nachwert der Kulturkosten (= 438 M.) erheblich ubertroffen. Sie er
reichen diesen mit etwa 45 Jahren. Auf der ersten Standortsklasse 
tritt dieses Verha.Itnis meist schon zwischen 30 und 40 - auf der 
dritten erst zwischen 50 und 60 Jahren ein. 

Ganz ahnlich verhalt es sich mit der Kiefer. Betragen hier die 
Kulturkosten fiir 1 ha 150 M., so ist fur 

m=20 30 40 50 60 
c' 1,opm = 270 365 489 657 884 M. 

Die Werte der Durchforstungsertrage sind nach den Mitteilungen aus 
dem Versuchswesen PreuBens fur das Alter 

30 40 50 60 
98 253 322 351 M. 

Auch nach diesen Zahlen ergibt sich, daB bei den gemachten Unter
stellungen der Nachwert der Kulturkosten auf der zweiten Standorts
klasse mit etwa 45, auf der ersten entsprechend friiher, auf der dritten 
spater erreicht wird. 

Aus der im Stangenholzalter erreichten tibereinstimmung des Nach
werts der Kulturkosten und der Durchforstungsertrage geht hervor, daB 
es zum Nachweis der Rentabilitat nicht notig ist, die Nachwerte der 
Kulturkosten bis zum Ende der Umtriebszeit fortzufiihren und die 
alten Bestande mit der Forderung der Verzinsung ihrer Kulturkosten 
zu belasten. In den meisten Fallen ist eine solche Rechnung ganz un
ausfiihrbar. Je Hinger der Zeitraum ist, der bis zur Nutzung verflieBt, 
um so miBlicher sind die Ergebnisse der Rechnung. Es geniigt fur die 
Beurteilung der Rentabilitat, wenn ein Gutachten damber abgegeben 
wird, in welchem Alter die bis dahin aufgelaufenen Kulturkosten durch 
die Vorertrage gedeckt werden. Der bleibende Bestand hat, Wenn dies 

1) Se h w a ppae h, W aehstum und Ertrag normaler Fiehtenbestiinde, 1902, S.112. 
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geschehen ist, nur die Nachwerte der Rente des Bodens und des Ver
waltungskapitals zu ersetzen. In der Deckung des Kulturaufwandes 
durch die Vorertrage liegt in Verbindung mit den starken Vemnderungen, 
die B und V im Laufe langerer Zeitraume erleiden, ein sehr triftiger 
Grund, daB trotz der Anerkennung der Theorie der Kostenwerte der 
groBte, von den alteren Bestanden gebildete Teil des Vorrats als Ver
brauchswert (Produkt aus Masse und emtekostenfreiem Wert fur die 
Einheit) in Rechnung gestellt wird, was auch Von den meisten Staats
forstverwaltungen 1) vorgeschrieben wird. 

In der regelmaBigen Praxis des forstIichen GroBbetriebs tritt die 
Frage, ob ein uber das aus waldbaulichen Grunden gebotene Mindest
maB hinausgehender Aufwand fur Kulturen zu machen sei, alljahrlich 
in den Vordergrund der wirtschaftIichen Erwagungen. Werden, wie 
oben unterstellt wurde, zwei Fichtenbestande miteinander vergIichen, 
von denen der eine (I) mit 5000 Pflanzen und einen Aufwand von 100 M., 
der andere (II) mit 10 000 Pflanzen und einem Aufwand von 200 M. 
begriindet ist - wird femer angenommen, daB Vom 40. Jahre ab die 
Bestande gleich sind und gleiche Ertrage gewahren und daB im 40. Jahre 
in beiden ein Ertrag von 40 fm im Werte von 320 M. entfallt - daB 
aber im Bestand II von den 5000 mehraufgewendeten Pflanzen 

1000 mit 10 Jahren als Weihnachtsbaume zu 100 M. 
1000 ,,20 " "Reisstangen ,,80 M. 
1000 ,,30 " "" " 150 M. 

verwertet werden, so stellt sich ein Vergleich der beiden Bestande in 
bezug auf den EinfluB der Begriindung auf den Bodenreinertrag folgender
maBen dar: 

I, c . 1,0340 - D40 = 326 - 320 = 6 M. 
II, c . 1,0340 - (100 . 1,0330 + 80 . 1,0320 + 150 . 1,0310 + 320) 

= 652 - (243 + 144 + 201 + 320) = - 256 Mk. 
Hiernach hat die teurere Kultur einen billigeren Bestand zur Folge ge
habt; der Nachwert der erhohten Kulturkosten wird vom Nachwert der 
friiheren Durchforstungen erhebIich ubertroffen. Foiglich ist auch der 
Wert des Vorrats und seine Rente geringer und der Bodenreinertrag 
hoher als bei der weitstandigen Begriindung. 

Wegen der Menge der physischen und okonomischen Faktoren, die 
auf die Ausfiihrung und die Erfolge des Kultur- und Durchforstungs
betriebes von EinfluB sind, wird es in der Praxis meist nicht mogIich 
sein, rechnungsmaBige Nachweise uber die Rentabilitat verschiedener 
Kulturaufwendungen zu geben. Urn so mehr ist es fur die leitenden 
Verwaltungen von Wert, die allgemeine Richtung zu erkennen und zu 
befolgen, die sich bezugIich der produktiven Aufwendungen nach der 
volkswirtschaftlichen Entwicklung in Kulturlandern ergibt. Sie wird 

1) In PreuBen durch die Allgem. Verfiigung, betreffend Waldwertsberech. 
nungen von 1905, in Sachsen durch die Praxis der Forsteinrichtungsanstalt, in 
Baden und im Reichsland durch die neuesten Forsteinrichtungs-Anweisungen. 

22* 
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durch den Grad der Intensitat der Wirtschaft charakterisiert. Dieser ist, 
wie im Wirtschaftsleben iiberhaupt, so auch in der Forstwirtschaft, 
nach den Kulturstufen der einzeInen Lander sehr verschieden. In zeit
licher Hinsicht lehrt die Geschichte der Wirtschaft, daB mit dem 
Wachstum der Bevolkerung und des Wohlstandes der &darf an HoIz 
jeder Art, insbesondere auch an schwachen NutzhOIzem, zunimmt. Man 
darf daher unterstellen, daB die Absatzverhaltnisse des HoIzes zur Zeit 
der Nutzung giinstiger liegen werden als zur Zeit der Begriindung. Es 
ist deshalb gerechtfertigt, fur die Holzertrii.ge der Zukunft hohere Auf
wendungen zu machen, als es dem Standpunkt der Gegenwart ent
spricht. In ortlicher Hinsi{lht sind die okonomischen Unterschiede 
der Forstwirtschaft vorzugsweise auf die Lage der Walder zu den Ver
brauchsorten, insbesondere den GroBstii.dten, Handelsplii.tzen und In
dustriegebieten, zUriickzufiihren, auf die unter 1 hingewiesen wurde. 

Ohne auf die in der Praxis vorkommenden Besonderheiten °einzu
gehen, ist man berechtigt, fur die Fichte eine pflanzenreiche Begriindung 
zu empfehlen, wo ein Teil des gepflanzten Materials friibzeitig zu Weih
nachtsbaumen abgegeben werden kann; femer da, wo geringe Stangen, 
die bei der Durchforstung 20-4Ojahriger Bestii.nde in groBen Mengen 
anfallen, gut verwertbar sind. Dies ist namentlich in der Nahe Von 
Ortschaften der Fall. Von weitergehendem EinfluB auf denDurchforstungs
betrieb ist der Verbrauch der HoIzschleifereien und Zellulosefabriken, 
die groBe Mengen schwachen Fichtenholzes in Anspruch nehmen. Fur 
die Kieferngebiete Norddeutschlands ist der zunehmende Bedarf an 
Grubenholz ein Grund, der dafiir spricht, daB ein gewisses MaB der 
Bestandesdichte, das auch mit Rucksicht auf die Astbildung wiinschens
wert ist, nicht uberschritten wird. Das Gebiet, fiir das geringes Kiefem
holz gut verwertbar ist, wird im Laufe des Kulturfortschritts fortgesetzt 
groBer. 1m Walde wirkt der Ausbau der Wege - auBerhalb des Waldes 
wirken Ei!\enbahnen in Verbindung mit den Bestimmungen fur ibre 
Benutzung dahin, daB jetzt alles geringe Stammholz weit besser ver
wertet werden kann, als es friiher der Fall war. - Fur die Eiche und 
die meisten anderen Laubholzer miissen enge Verbande auch mit Ruck
sicht auf die Schaftbildung eingehalten werden. 

Beim Blick auf die Vielseitigkeit der in den deutschen Waldungen 
vorkommenden Zustii.nde ° und Wirtschaftsverhaltnisse kann man nicht 
dariiber im Zweifel sein, daB es nicht zulii.ssig ist, fiir groBere Wald
gebiete allgemeine RegeIn iiber die Weite der Verbande aufzustellen. 
Das rechte MaB der Verbandsweite kann nach der Holzart und nach 
den Wirtschaftszielen sehr verschieden sein. Die Bedingungen fiir die 
Ausbildung guter Kronen und geniigend starker Durchmesser solI in 
der Regel nicht durch friihzeitige weite Begriindung, sondem durch 
Regelung desWachsraumes im Wege der Durchforstung gegeben werden. 



Funfter Abschnitt. 

Der Durchforstungsbetrieb. 

I. Allgemeine Gesichtspunkte. 
Die Bestimmungsgriinde fur die Haltung der Bestande, die die 

Durchforstung regeIn solI, sind einerseits naturliche, andererseits okono
mische. Die naturlichen Bestimmungsgriinde Hegen zunachst im physio
logischen Verhalten der Holzgewachse. Lichtholzarten V'erlangen in allen 
Lebensstufen weiteren Raum; sie mussen daher, wenn sie gleichmaBig 
begriindet sind, frUber und starker durchforstet werden als Schatten
holzarten. Sodann kommen die StandortsverhaItnisse in Betracht. Je 
warmer die Lage und je tatiger der Boden ist, um so mehr Veranlassung 
liegt V'or, den Boden gegen die austrockhende Wirkung der Sonne zu 
schutzen und die Entstehung von Bodenuberziigen zu V'erhindem. Die 
okonomischen Bestimmungsgriinde treten in dem EinfluB hervor, den 
gut gefUhrte Durchforstungen auf den Massen- und Wertzuwachs sowie 
den Reinertl'ag ausuben. Innerhalb der durch die naturlichen Bestim
mungsgriinde gegebenen Grenzen soll die Durchforstung so geregelt 
werden, daB ein moglichst hoher Reinertragzustande kommt. 

1. Der Einflu6 del' Durchforstungen auf den 
Massenzuwachs. 

Aus den allgemeinen Grundbedingungen der Zuwachsbildung geht 
hervor, daB einerseits sehr enge, andererseits sehr weite Bestandes
stellungen der Forderung eines moglichst hohen Zuwachses nicht ent
sprechen. Bei einem sehr engen Stand der Stamme wird die Ausbildung 
der Wachstumsorgane gehemmt; sie bleiben kiimmerlich; der Hohen
wuchs wird beeintmchtigt. Durch den Kampf, den die einzelnen Stamme 
miteinander fuhren mussen, wird der Zuwachs, na,llU"ntlich in gleich-
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maBig begriindeten, stammreichen Bestanden, sichtIich zuruckgehalten1). 

Zufolge dieses durch zahlreiche Beobachtungen und Untersuchungen 
nachgewiesenen Verhaltens ergibt sich, daB die Unterlassung der Durch
forstung nicht richtig ist; ebenso auch, daB sehr schwache Durch
forstungen, die sich auf die Entnahme abstandiger und unterdriickter 
Stamme beschranken, der Forderung eines mogIichst hohen Zuwachses 
nicht entsprechen. 

Bei einem zu weiten Stande der Stamme werden dagegen die im 
Boden und Luftraum gegebenen Quellen der Zuwachsbildung nicht ge
horig ausgenutzt 2). Der Boden uberzieht sich mit Standortsgewachsen; 
und in dem starkeren Auftreten von solchen liegt schon ein Beweis, 
daB der Boden nicht so viel zur Holzerzeugung leistet, als er zu leisten 
imstande ist. Man kann daher auch als wesentliches Merkmal fur die 
Fiihrung der Durchforstungen den Grundsatz aufstellen, daB durch die
selben keine Begrunung des Bodens herbeigefiihrt werden oder daB ein 
etwa vorhandener Bodenuberzug nicht zunehmen dad. Der Boden solI 
vielmehr bis zur Einleitung der Verjungung im bedeckten Zustande ver
bleiben. Bei Holzarten aber, die sich von selbst so licht stellen, daB 
starkere trberzuge entstehen, verlangt die Rucksicht auf die Erzeugung 
eines moglichst hohen Zuwachses, daB der Boden durch den Unterbau 
mit Schattenholzarten in bedecktem Zustande erhalten bleibt. 

Innerhalb derjenigen Grenzen, die bei den Durchforstungen all
gemein eingehalten werden, ist man aber nach den Grundbedingungen 
der Zuwachsbildung zu der Annahme berechtigt, daB durch verschiedene 
Durchforstungsgrade keine erheblichen Unterschiede in der nachhaltigen 
durchschnittlichen Gesamtzuwachsleistung bewirkt werden. Bei vollem 
BestandesschluB (der aber nicht so dicht ist, daB er ein Kummern der 
zuwachsbildenden Organe bewirkt), bei lockerem SchluB (wie er z. B. 

1) Dies ist namentlich in gleichmaBigen, dichtstehenden Buchenverjiin
gungen und iiberfiillten Fichtensaaten augenfallig. Ein zahlenmii.Biges Beispiel 
fiir den nachteiligen EinfluB dichten tltandes auf die Entwicklung der Bestandf' 
bieten die Ergebnisse der sachsischen Versuchsanstalt. V gl. die (S. 333) angege benen 
Hohen und Durchmesser der Fichten-Versuchsflachen im Revier Wermsdorf. 
Auch fiir die Kiefer stehen dichte Saatbestande gegen Pflanzungen in del' Hohen
und Starkeentwicklung (wenn auch in weit geringerem MaIle als boi der Fichte) 
zuriick. Vgl. Kunze, EinfluIl der Anbaumethode auf den Ertrag der gem. Kiefer, 
Thar. Jahrb. 1909, Tabelle II a. 

2) Auch dies Verhalten wird fiir die Fichte aus den Ergebnissen der sachsi
schen Versuchsflachen nachgewiesen. Die in regelmaBigem Quadratverband an
gelegten Versuchsflachen der Fichte zeigten im 47. Jahre folgende Massenerzengung: 
Verbandsweite 0,85 1,13 1,42 1,98 m 
Holzgehalt des Hauptbe-

standes. . . . . .. 267,13 279,54 277,06 262,83 fm Derb- u. Reisholz 
Durchforstungsertrage. 87,41 67,62 60,88 23,82" 
Gesamte Massenerzeugung 354,54 347,16 337,94 286,65" " " ., 

Hiernach stehen die weiten Verbande durch ihre geringen Durchforstungs
ertrage gegen die engeren zuriick. Unterschiede geringern Grades, aber mit gleicher 
Richtung, ergeben sich auch fiir die Kiefer. Vgl. Kunze, a. a. 0., Tab. IV. 
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in· Vorbereitungsschlagen vorliegt) und bei schwacher Unterbrechung 
des Schlusses (z. B. in dunkel gehaltenen Besamungsschlii.gen und bei 
Bestli.nden des Lichtungsbetriebs mit Unterbau) ist der Zuwachs nicht 
wesentlich verschieden. Dies folgt nach dem vonBorggreve 1) begriin
deten Zuwachsgesetze daraus, daB die Summe der zuwachserzeugenden 
Organe bei verschiedenen Besta~desstellungen der bezeichneten Art nicht 
wesentlich verschieden ist. Man kann fur diese die Summe der Kegel
oberflachen, die die Kronen (wenn auch nicht mit geometrischer Ge
nauigkeit) bilden, als MaBstab ansehen. Diese Summe hangt von dem 
Verhii.ltnis der Hohe zur Grundflache der Kronen ab und ist daher am 
starksten nach der Zeit des lebhaftesten Hohenwuchses. Alle Ertrags
tafeln lassen diese Beziehungen zwischen Hohen- und Massenzuwachs 
erkennen. Beirn Nachlassen des Hohenwuchses wird die dem Sonnen
lichte ausgesetzte Oberflache der zuwachsbildenden Organe vermindert. 
Allein auch alsdann kann die Fahigkeit der friiheren Zuwachsbildung 
durch die. Wolbung der Kronen, die durch eine Umlichtung bewirkt 
wird, erhalten bleiben 2). 

Zahlreiche Untersuchungen und begrundete Urteile scheinen nun 
allerdings sehr entschieden fur eine Mehrleistung starker Durchforstungen 
zu sprechen. Unter den alteren Vertretern des Waldbaues ist in dieser 
Richtung namentlich H. Cotta zu nennen, der nachdriicklich betont, 
daB man stark durchforsten und das Holz nicht zum Unterdriicktwerden 
kommen lassen durfe; unter denspateren G. Wagener 3), dessen ver
gl~ichende Untersuchungen samtlich eine Vberlegenheit der mit Um
lichtungen verbundenen starken Durchforstungen uber die maBigen, 
den SchluB einhaltenden Grade nachweisen. Gleiche Folgerungen lassen 
sich aus dem Verhalten der Klassenprobestamme in regelmaBigen Hoch
waldbestanden herleiten 4). Diese zeigen, daB die herrschenden Stamme 

1) Forstabschiitzung, 1888, S. 31. "Der jahrliche Holztrockengewichts
zuwachs noch nicht (oder doch nicht stark fruktifizierender) Bestande ist cet. 
par. annahernd proportional der GesamtgroBe ihrer jeweiligen Blattoberflii.che, 
oder _.. der Gewichtszuwachs ist eine Funktion der Belaubung." 

8) Hierauf beruhen die auffallend hohen Zuwachsnachweise, die nament
lich von Homburg (Die Nutzholzwirtschaft im geregelten Hochwald-lrberhalt
betrieb, 1878), von Vogl (vgl. des Verfassers Aufsatz iiber dessen Lichtungsbetrieb 
in der Zeitschrift fiir Forst- und Jagdw., 1901) u. a. mitgeteilt sind. 

3) Waldbau, 1884, 6. Abschn., Die geraumige Stellung der Waldbaume. 
Alle Ertragsangaben, die bier mitgeteilt werden, zeigen eine Uberlegenheit der 
mit Umlichtungen verbundenen Hiebe iiber die maBigen, den SchluB einhaltenden 
Durchforstungsgrade. 

4) Martin, Folgerungen der Bodenreinertragstheorie, § 106. Die in der 
Oberforsterei Merenberg an 40- bis 90 jahrigen Fichtenbestanden angestellten 
Untersuchungen fiihrten samtlich zu dem Ergebnis, daB die starksten Stamme 
der Bestandenicht nur absolut, sondern auch relativ (im Verhiiltnis zu dem Raum, 
den ihre Kronen einnehmen) am melsten leisten. Der 10 jahrige, nach dem Kronen
raum auf die Fliicheneinheit iibertragene Kreisfliichenzuwachs betrug im Durch
schnitt aller Bestande: Bei Zugrundelegung der starksten Stamme 13,8 qm, der 
mittleren Stamme 10,5 qm, der schwachsten Stamme 8,1 qm. 
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mehr Anteil am Gesamtzuwachs haben, als dem Raum, deli ihre 
Kronen einnehmen, entspricht. Wenn dies aber der Fall ist, so er
scheintdie Annahme . berechtigt, daB die Besmnde am meisten 
leisten, wenn aIle oder doch die meisten Stamme den Charakter von 
herrschenden besitzen. Dies Verhiiltnis tritt als Folge starker Durch
forstungen ein. Allein solche und ahnliche Ergebnisse diirfen nicht 
im unmittelbaren Sinne der Zahlen, die man gefunden hat, verwendet 
werden. Die Mehrleistungen starker Durchforstungen sind nicht nur 
auf den Raum, den die einzelnen Stamme einnehmen, zUrUckzufiihren, 
sondem sie konnen auch in der· raschen Zersetzung des Humus, die 
durch die sta.rkere Einwirkung der Sonne und der Feuchtigkeit bewirkt 
wird, ihre Ursache haben. Beide Ursachen mussen voneinander ge
trennt gehalten werden. Wenn dies auch im Einzelfalle nicht immer 
geschehen kann, so muB jene Wirkung doch mit Rucksicht auf die 
Moglichkeit einer Wiederholung der Durchforstungen und die Hohe 
ihrer spateren Ertrage beachtet werden. Die aus der schnellen Zer
setzung der oberen Bodenschicht hervorgehende Mehrleistung ist eine 
einmalige; sie Ia.Bt sich nicht wiederholen. Wird sie herbeigefiihrt, so 
wird sie spater nicht oder nur in geringem MaBe eintreten. Soweit man 
nach der Gesamtheit der Ursachen, die den Zuwachs bestimmen, schlieBen 
kami, zeigt die Summe der Ertrage oder der gesamte Durchsch:ni.ttszuwachs 
bei Anwendung maBiger und starker Durchforstungen nicht so durch
greifende Unterschiede, daB man bestimmte Folgerungen fur die Grade 
der Durchforstungen riu ziehen berechtigt ware. Ebenso kann man den 
verschiedenenArten der Durchforstungen(Hoch- undNiederdurchforstung) 
keinen durchgreifenden EinfluB auf die Hohe des Zuwachses einraumen. 

Am meisten Beachtung wird man auf dem vorliegenden Gebiete 
den neueren Ergebnissen der forstlichen Versuchsanstalten, denen das 
reichste und am besten geordnete Material zugrunde liegt, scheIiken 
mussen. Aber durchgreifende, allgemein gultige Unterschiede zugunsten 
bestimmter Durchforstungsgrade oder Durchforstungsarten in bezug auf 
den Massenzuwachs lassen sich auch aus ihnen nicht nachweisen. Nach 
den Mitteilungen aus dem forstlichen Versuchswesen Osterreichs ist bei 
der Fichte die gesamte Massenerzeugung bei dichtem, mittlerem und 
lichtem SchluB annahemd gleich 1). Ahnliches gilt auch von den An-

1) Sohiffel (Wuohsgesetze normaler Fiohtenbestande, 1904) untersuohte die 
Entwioklung der Fiohte naoh Versohiedenheit der Stammzahlen. Er bildete 
fUr jede der 9 Bonitaten 3 SohluBgrade: a DiohtsohluB, b MittelsohluB, c LicbtschluB. 

Die Ergebnisse der Untersuohung gehen aus naohstehenden Zahlen hervor~ 

Stammzahl ...... . 
Rohe ......... . 
Durohmesser . . . . . • 
Masse des Rauptbestandes 
Masse der Vorertriige . . 
Gesamte Massenerzeugung. 

'II = 80 ft = 100 
abc abc 

998 815 630 760 627 492 
22,5 23,6 25,1 26,6 27,9 29,9 m 
25,0 27,5' 31,2 30,2 33,1 37,4 om 
547 538 537 697 692 693 fm 
284 276 283 368 364 376 " 
831 814 820 1065 1056 1069 " 
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bau- und VersuchsfIachen der Kiefer und Fichte in Sachsen 1). Nach 
den Mitteilungen aus dem forstHchen Versuchswesen PreuBeIis ist der 
Durchschnittszuwachs der Fichte bei maBigen Durchforstungsgraden, 
die den Ertragstafeln von 1890 zugrunde Hegen, wenig verschieden von 
dem Durchschnittszuwachs bei starken Durchforstungen, wie sie die 
Tafeln von 1902 zeigen. AhnIiches ergibt sich fur die Kiefer. Ein Ver
gleich der Tafeln Von 1889 und 1908 zeigt nur geringe Unterschiede. 
Der Durchschnittszuwachs erscheint auf den guten Bonitaten etwas 
hOher bei maBiger Durchforstung; auf den geringen Bonitaten verhalt 
es sich umgekehrt. Dagegen Hegen bei der Buche sehr bedeutende Unter
schiede zugunsten sehr starker Durchforstungsgrade vor. Die Angaben 
der Tafel A von 1911, bei welcher die Stammgrundflache 25 qm nicht 
iibersteigt, iibertrifft die Sii.tze der Tafel B, welcher maBige Durch
forstungen zugrunde Hegen, um etwa 15 %. In Sachsen ist dagegen die 
zuwachssteigende Wirkung starker Durchforstungen bei der Kiefer am 
starksten hervorgetreten 2), wahrend der laufende Zuwachs der Eiche 
und Buche im Stangenholzalter bei verschiedenen Durchforstungsgraden 
nur- wenig und nicht immer in gleicher Richtung abweicht 3). 

2. Der Einfln6 der Durchforstnngen anf den 
Wertzuwachs. 

Bestimmteren EinfluB als auf den Massenzuwachs haben der Grad 
und die Art der Durchforstung auf den Wertzuwachs. Deshalb muS 
auch das Prinzip, hohe Werte zu erzeugen, einen bestimmteren EinfluS 

1) Nach den Ergebnissen der Siichsischen Versuchsanstalt (vgl. Kunze. 
tIber den EinfluB der Anbaumethode auf den Ertrag der gem. Kiefer, Thar. Forst!. 
Jahrb., 59. Band) war die gesamte Holzmassenerzeugung der Kiefer bei den nach
folgenden Verbandsweiten folgende: 

Verband ... 
Hauptbestand . 
Vorertrage 

Revier Relidllitz 
0,85 1,13 1,42 m 

331,96 361,14 383,02 fm Derb- und Reisholz 
210,78 185,09 151,95 " 

im ganzen . . 542,74 546,23 534,97 " 
Revier Markersbach 

Hauptbestand. 234,32 250,44 268,24 fm Derh- und Reisholz 
Vorertrage .. 155,43 130,02 102,60 ,. " 
im ganzen . . 389,75 380,46 370,84" " " " 

Hiernach ist die Gesamtleistung der Best&nde (Hauptbestand plus Vor
ertrag) hei den praktisch in Betracht kommenden Verbanden annahernd gleich. 
Bezfiglich der Fichte vgl. die ZahIen S. 333. 

I) Kunze, Untersuchungen fiber den EinfluB· verscbiedener Durchforstungs
grade auf den Wachstumsgang eines Kiefernbestandes in den Mitteilungen aus 
der KgI. Sachs. Versuchsanstalt, Band I, Heft 2. - Borgmann, Thar. Jahrb. 
1915, S. 73. Hiernach war die gesamteWuchsleistung der Kiefer im Revier Kunners
dorf: bei schwacher Durchforstung 538, bei mii.Biger Durchforstung 571, bei starker 
Durchforstung 660 fm. 

8) Borgmann, Forstl. Tagesfragen im Thar. Jabrb. 1915, S. 224 f. (Eiche) 
und S. 292 f. (Buche). 
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auf die Fiihrung der Durchforstungen ausuben. Die Gedanken, die 
von den Vertretem neuer Durchforstungsverfahren ausgesprochen und 
verwirklicht werden, sind, sowohl was die Art als auch was den Grad 
betrifft, durch das Bestreben, den Wert zu steigem, charakterisiert. 
Borggreve grundete das Von ihm vertretene Durchforstungsverfahren 
nachst der Erholungsfahigkeit auf die Tatsache, daB die zuruckgeblie
benen Stamme bessere Formen haben als die vorherrschenden. Heck 
fuhrte zur Begrundung seiner freien Durchforstung aus, der rote Faden, 
der sich durch den Durchforstungsbetrieb stets hindurchziehen musse, 
sei die dauemde Forderung der schonsten, leistungsfahigsten Stamme. 
Auch in der Praxis wird bei den Auszeichnungen auf die Beschaffenheit 
der Stamme mehr Rucksicht genommen als auf die Steigerung der 
Masse. Begunstigung der Stamme, die am meisten Wertzuwachs er
warten lassen, ist das leitende Prinzip bei der Auszeichnung der Dureh
forstungsschlage in reinen und gemischten Bestanden. 

Die Eigenschaften, die durch die Haltung der Bestande ausgebildet 
werden sollen, sind Astreinheit und eine gewisse Starke des Scha£tes. 
Astreinheit ist £iir die wertvollsten Verwendungsarten des HoIzes not
wendig; wunschenswert ist sie £iir alle Sortimente, selbst fur Brennholz. 
Mit der Astreinheit steht Vollholzigkeit des Schaftes in unmittelbarem 
Zusammenhang. 

a) Art der Durchforstung 1). 
Dber den Beginn der Durchforstung, ihre Ausfiihrung und Wieder

holung in friiher Jugend konnen keine allgemeinen Regeln gegeben 
werden. Naturverjungungen, Vollsaaten, Streifensaaten, Pflanzungen 
verschiedener Verbande verlangen hierin eine ganz verschiedenartige 
Behandlung, fur die lediglich physiologische und forsttechnische, aber 
(wenigstens unmittelbar) keine statischen Bestimmungsgrunde maB
gebend sind. 

Die Durchforstung schlieBt sich in der Regel an die Lauterungs
hiebe an; sie kann in der Praxis von diesen oft gar nicht getrennt werden. 
Bei der Lauterung werden schlechtwiichsige Stamme (Vorwuchse, Tief
zwiesel, krumme, kranke und andere minderwertige Stamme) heraus
genommen. Wenn die Lauterung sachgemaB vollzogen ist, so besteht 
unter geordneten forstlichen Verhaltnissen der blyibende Bestand in der 
Regel vorzugsweise aus guten Stammen. Die Regeln der Durchforstung 
mussen deshalb von solchen ausgehen, wenn auch im weiteren Verlauf 
der Bestandsentwicklung durch Naturschaden aller Art Einwirkungen 
erfolgen, die den Aushieb bestimmter, oft vorwuchsiger Stamme er
forderlich machen und dadurch die von gesunden Stammen abgeleiteten 
Regeln fur konkrete II'alle abandern. 

1) Vgl. hierzu die Anleitung zur Ausftihrung von Durchforstungs- und Lich. 
tungsversuchen des Vereins Deutscher forstl. Versuchsanstalten. Zeitschr. f. 
Forst- u. Jagdw., 1902, S. 303 f. 



Allgemeine Oesichtspunkte. 347 

Solange die Herstellung astreiner ScMfte die wichtigste Aufgabe 
der Erziehung bildet, ist in gelii.uterten, von Vorwuchsen usw. befreiten 
Bestii.nden ffir die Art der Durchforstung der Hohenwuchs das am meisten 
bestimmende Moment. Der SchluB darf nicht dauemd unterbrochen 
werden. Durch den geschlossenen Stand wird Astreinheit der Stamme 
herbeigefiihrt, die eine notwendige Bedingung fur die Tauglichkeit des 
Holzes zu den wertvollsten Verwendungsarten bildet. Die hiemach be
stimmte Niederdurchforstung, welche die im Hohenwuchs zuruck
gebliebenen Stii.mme entfemt, wird wegen ihres Einflusses auf die Ast
reinheit und Vollholzigkeit fur junge Bestande aller Holzarten die Be
deutung, die ihr in der seitherigen Praxis beigelegt ist, auch in Zukunft 
behalten. Allerdings darf man sie nicht pedantisch und nicht im Sinne 
einer allgemeinen Regel verstehen und anwenden. Es gibt zufolge der 
Entstehung der Bestande, sowie durch manche Einwirkungen der organi
scben und anorganischen Natur Verha.Itnisse, die es angezeigt erscheinen 
lassen, daB einzelne gutwiichsige Stamme friihzeitig umlichtet werden. 
Der Blick auf hierdurch entstehende Lucken und auf spater erfolgende 
Eingri£fe in den Hauptbestand gibt AulaB, wuchsiges unterstandiges 
Material zu erhalten. Mehr noch als in reinen ist dies in gemischten 
Bestanden der Fall, wo verschiedene Holzarten, einzeln und in Gruppen, 
in der mannigfachsten Weise ineinander greifen und voneinander los
gelOst werden mussen. Der Wirtschafter muB bei der Fuhrung d~r 
Durchforstungen ein hinlangliches MaB von Freiheit haben; er darf an 
keine strengen RegeIn gebunden sein. Soweit aber allgemeine Erorte
rungen auf diesem Gebiete zulassig sind, fiihrt ein grundliches Eingehen 
auf die Bedingungen der Stammbildung und die Lehren der Forstwirt
schaft des vergangenen Jahrhunderts zu der Folgerung, daB die wich
tigsten Eigenschaften der Nutzholzstamme, Astreinheit und Vollholzig
keit, am sichersten und gleichmaBigsten durch den gegenseitigen Kon
kurrenzkampf, wie ihn die Stamme des regelmaBigen Hochwaldes mit
einander fiihren, erzeugt werden. Die Mangel, welche gleichalterige, 
regelmaBig begrundete Bestande Mufig zeigen, haben nicht in der ge
schlossenen Jugenderziehung, sondern in zu stammreicher Haltung der 
Bestande, in zu spatem Eingriffe des Wirtschafters und im Mangel des 
erforderlichen Bodenschutzes ihre Ursache. 

Sobald sich unter dem EinfluB des Kronenschlusses eine gute Schaft
form gebildet hat, ist die Rucksicht auf den Durchmesser der wichtigste 
Bestimmungsgrund fur die Ausfuhrung derDurchforstungen. Der Hohen
wuchs nimmt ab und tritt als bestimmender Faktor der Durchforstung 
zuruck. Der Durchmesser aber bildet unter ubrigens gleichen Bedin
gungen qen MaBstab des Wertes, der im Wege der Durchforstung ge
fordert werden solI 1). Die Starke der wertvollsten Stamme im Bestande 

1) Oerade nach dieser Richtung macht sich der EinfluB der Hochdurchforstung 
geltend. Sehr beacbtenswert sind in weser Richtung die Ergebnisse der sachs. 
Versuchsanstalt im Revier Neudorf, nacb denen die jabrliche Durchmesserzu-
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BOll mogIichst gleichma.Big zunehmen. Dies ist in entsprechendem MaGe 
nicht mogIich, ohne daB der Wachsraum BOlcher Stamme gehorig er
weitert wird. Eine Ausdehnung des Kronenraumes kann aber, wenn 
das Haupthohenwachstum beendet ist, nur BO geschehen, daB die Durch
forstungen in den herrschenden Bestand eingreifen. Eine wesentliche 
Bedingung ffir die zu diesem Behufe erforderliche Freiheit in der Wahl 
der zu begunstigenden oder auszuhauenden Stiimme, die der Wirtschafter, 
um dieser Forderung zu genugen, haben muB, besteht darin, daB bei 
den frfiheren Durchforstungen zum Schutze des Bodens dienendes Mate
rial in genugendem MaBe erhalten geblieben ist. Die hierdurch bestirnmte 
Hochdurchforstung hat daher in den physiologischen Grundlagen 
und den okonomischen Zielen der Forstwirtschaft ihre gute Begrfindung 
und wird deshalb auch in Zukunft die Bedeutung behalten, die ihr in 
der Gegenwart von vielen Vertretem des forstlichen Versuchswesens 
und der ausubenden Praxis beigelegt wird. Was die Zeit ihrer An
wendung betrifft, BO fUhren die hier ausgesprochenen Gedanken zu dem 
Ergebnis, daB die Hochdurchforstung fur die hoheren Alters
stufen eine groBere Bedeutung hat als fur die jungeren. 
"Obrigens ist der Zeitpunkt, von welchem ab die Erweiterung des Wachs
raums bei der FUhrung der Durchforstungen in den Vordergrund tritt, 
nach der Natur der Holzarten und den Wirtschaftszielen wesentlich 
verschieden. 1st das letztere, wie es namentlich bei der Eiche, aber 
auch bei anderen LaubhOlzern der Fall ist, vorzugsweise auf starkes 
Schneideholz gerichtet, so muB der KronenschluB frfiher und starker 
unterbrochen werden, auch wenn die Astreinheit und Vollholzigkeit des 
oberen Stammteils darunter leidet. Die Lichtholzarten bedurfen in 
allen Alterstufen eines groBeren Wachsraums als dichtkronige, schatten
ertragende, deren Kronen bei einem gegebenen Umfang mehr zuwachs
bildende Organe besitzen. Die Durchforstung geht bei den Lichtholz
arten allmahlich zur Lichtung uber, die in der Neuzeit bei Eiche und 
Kiefer in fast allen groBen Wirtschaftsgebieten Deutschlands zunehmende 
Bedeutung erlangt hat. 

Wesentliche Unterschiede im Durchforstungsbetriebe ergeben sich, 
auch abgesehen vom Lichtbedurfnis, zwischen -Laub- und Nadelholz. 
BeimLa u bholz steht die Hinwirkung auf die unteren astreinen Stamm
teile, die im Durchschnitt meist nicht mehr als ein Drittel der Baum
lange betragen, die aber genugende Durchmesser besitzen mussen, im 
Vordergrunde. Mit der zur Erreichung der Stammstarke erforderlichen 
starken Durchforstung oder Lichtung ist zugleich die Erhaltung eines 
Unterstandes angezeigt, der beim Laubholz uberall unbedenklich ist. 
Beirn N adelholz machen sich Lii.nge und Vollholzigkeit als Bestirn
mungsgrfinde fur die Behandlung der Bestande weit mehr geltend. 

nahme in 55 jahrigen Buchenbestinden II. Standortsklasse betragen hat: bei 
mii.J3iger Durehf. 0,29 em, bei starker Durehf. 0,36 em, bei Hoohdurehf. 0,46 em. 
- Borgmann, Thar. Jahrb., 1915, S. 305. 
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Langes Bauholz, auch der starksten Klassen, wird in bester Beschaffen
heit erzeugt, wenn der BestandesschluB nur gelockert, nicht unter
brochen wird. Die Erhaltung eines Unterstandes ist in reinen Nadel
holzbestanden schon mit Riicksicht auf Insektengefahr weit mehr ein
zuschranken. 

Auch nach den klimatischen Verhaltnissen muB sich die Art der 
Durchforstung verschieden gestalten. Rierin finden manche Unter
schiede in den DurchforstungsregeIn verschiedener Lander ihre Erklarung. 
Die Erhaltung von Bodenschutzholz tritt um so mehr hervor, je warmer 
das Klima ist. Es ist bekannt, wie groBer Wert in der Forstwirtschaft 
Frankreichs auf die Erhaltung des Bodenschutzes gelegt wird 1). Rier 
gilt es als Regel, daB die Durchforstungen, vorzugsweise oder ausschlieB
Hch, in den herrschenden Bestand eingreifen, wahrend die zur Deckung 
des Bodens dienenden unterdriickten Stamme yom Riebe verschont 
bleiben. In kiihlen Lagen ist dagegen der Zutritt der Sonne zum Boden 
von Vorteil. Ein dichter Unterstand ist hier weder erforderlich, noch 
wiinschenswert. Er kann zu nachteiligen Rumusbildungen Veranlassung 
geben. Deshalb erscheint eine Verallgemeinerung des franzosischen Durch
forstungsverfahrens, wenn es auch innerhalb gewisser, durch das Klima 
gegebener Schranken seine groBe Bedeutung hat, unstatthaft. 

In gemischten Bestanden konnen bestimmte Durchforstungs
regeIn noch weniger als in reinen eingehalten werden. Die wichtigsten 
Bestandesmischungen sind solche aus Laub- und Nadelholz und solche 
aus Licht- und Schattenholzarten. Bei den Mischungen von Laub- und 
Nadelholz behalt die Durchforstung meist dauemd den Charakter der 
Lauterung bis zum hohen Alter bei. Bei Mischungen von Schatten- und 
Lichtholzarten geht das Ziel der Erziehung auf die Rerstellung einer 
doppelten Bestandesschicht; die untere wird durch die Schattenholzart, 
die obere durch die Lichtholzart gebildet. Die Bedeutung der Hoch
durchforstung macht sich hier am entschiedensten geltend, und die Be
dingungen ihrer Durchfiihrung sind, namentlich im Bereich der Buche, 
in der besten Weise gegeben. 

b) Grade der Durchforstung. 
Mit den verschiedenen Graden der Durchforstung konnen giinstige 

und ungiiustige Wirkungen in bezug auf die Beschaffenheit des Holzes 
verbunden sein. Wertsteigemd wirkt unter allen Umstanden der starkere 
Durchmesserzuwachs, der infolge des erweiterten Wachsraumes eintritt.. 
Die Vertreter des Versuchswesens haben dies emeut nachgewiesen 2). 

1) Boppe, TraiM de sylviculture 1889, p. 176: Les eclaircies periodiques. 
("En un mot, a tous Ies ages du peuplement uniforme, Ie respect scrupuleux des 
Hages intermediaires et buissonants est Ia base fondamentale de tout systeme 
d'eclaircie. ") 

2) VgI. insbesondere die Mitteilungen aus der Sachs. Versuchsanstalt von 
Borgmann, Thar. Jahrb., 1915. S. 73 (Kiefer), S. 225 (Eiche), S.305 (Buche). 
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Ein entgegengesetzter EinfluB kann durch diesen dagegen bezuglich der
Astreinheit eintreten. Urn eine moglichst gute Beschaffenheit des Holzes 
zu erzielen, mussen die guten Einflusse zu moglichst hoher Entfaltung 
gebracht - die ungiinstigen dagegen hintangehalten werden. Abgesehen 
von der fortgesetzten Bestandespflege liegt das wesentlichste Mittel 
hierzu im zeitlichen Gang der Durchforstungsgrade. 

Wird in friiher Jugend sehr stark durchforstet, mit Umlichtung der
zu begunstigenden Stamme, so bleiben die Aste in den unteren Teilen 
des Schaftes wuchskraftig. Sie wachsen in den HolzkOrper l!inein und 
ihr spateres Absterben erfolgt unvollkommen. Es bleiben Aststummel 
stehen; die Form und das innere Gefiige wird ungleichmaBig; die Be
arbeitungsfahigkeit wird nachteilig beeinfluBt. Zur Verbesserung der 
Scha£tform konnte wohl die kunstliche Wegnahme der Aste in Frage 
kommen. Trockenastungen sind in diesem Sinne jederzeit unbedenklich. 
Grnnastungen, die zur Verbesserung der Vollholzigkeit ausschlieBlich 
beitragen, geben jedoch Veranlassung zu Schaden durch Faulnis. Besser 
als das positive Mittel der Astung ist das negative, zu verhindern, daB 
sich starkere Aste ausbilden; und hierfiir ist nachst der Art der Be
griindung die Erhaltung des Bestandesschlusses in der Jugend das beste 
Mittel. 

Wird andererseits die Durchforstung verzogert oder zu schwach 
ausgefuhrt, so bleiben Hohen- und Stiirkezuwachs zurUck. Bei andauernd 
sehr dichtem Stande verkummern die Wachstumsorgane, wie an Natur
verjungungen und uberfullten Fichtensaaten haufig wahrzunehmen ist. 
Mit dem geringeren Massenzuwachs, der als Folge der unterlassenen 
Durchforstung erfolgt, bleibt auch die Ausbildung des Wertes, der von 
den Dimensionen abhangt, zuruck. Ebenso verhalt es sich mit den tech
nischen Eigenschaften des Holzes. Da mit der Durchforstung jungerer 
Bestande stets eine Bestandespflege verbunden ist, wahrend ohne den 
pflegIichen EinfluB der Durchforstungen viele astige Stamme in den 
bleibenden Bestand hineinwachsen, gutgeformte dagegen unterdriickt 
werden, so wird durch die Verzogerung der Durchforstung oder durch 
eine zu angstIiche Vornahme der bestandespflegIichen Riebe der Wert
zuwachs gehemmt. 

Den Mangeln, die einerseits mit einer fruhzeitigen starken - anderer
seits mit schwachen Durchforstungen verbunden sind, oder die aus ihrer 
Unterlassung hervorgehen, wird durch miiBige Durchforstungsgrade 
am besten vorgebeugt. Sie mussen deshalb in der Jugend als Regel 
angesehen werden. 

Sobald nun aber durch den vollen SchluBstand der Forderung 
astreiner Schaftbildung genugt ist, kommt es darauf an, daB sich ge
nugende Durchmesser, die cet. par. zum WertmaBstab astreinen Holzes 
dienen konnen, ausbilden. Dies kann, wenn nicht sehr hohe Umtriebs
zeiten eingehalten werden, nur mittelst kraftiger Durchforstungen ge
schehen. Nach Beendigung des Haupthohenwuchses konnen aber starke 
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Durehforstungen nicht ausgefuhrt werden, ohne daB Eingriffe in den 
herrschenden Bestand erfolgen. Die Rucksieht auf die Beschaffenheit 
des Holzes fiihrt hiernach zu der Forderung, daB die Durehforstungen 
mit steigendem Alter zunehmend kraftiger gefiihrt werden. 

Der Grad, welcher bei den Durehforstungen eingehalten wird, ist 
nieht nur naeh der Natur der Holzarten, sondern aueh naeh dem Wirt
s c h aft sz i e I verschieden. 1st dieses auf Gru ben" und Schleifholz gerichtet, 
so hat man keine besondere Veranlassung, andereals maBige Durch
forstungen zu fiihren. 1m vollen SehluB werden diese Sortimente, die 
eine Starke von 10-20 em haben sollen, in groBter Menge und Gute 
erzeugt. 1st starkeres Bauholz Wirtschaftsziel, so kommt es darauf an, 
daB sieh im oberen Stammteil genugend starke Durehmesser bilden. 
Das geschieht, wenn die Grundlage einer guten Stammform gelegt ist, 
am besten mittelst kraftiger, den KronenschluB lockernder Durch
forstungen. Erbliekt man endIich in der Erzeugung von gutem Sehneide
holz die Aufgabe der Wirtschaft, so ist dahin zu wirken, daB das unterste 
astreine Drittel des Stammes mogIiehst starke Dimensionen erhalt. Dies 
wird dureh maBige Umlichtung am besten erreieht. 

Der EinfluB, den die Erziehung der Bestande auf die Beschaffen
heit des Holzes ausubt, tritt am reifen Holz in dem Verhaltnis der Jalu
ringe in die Erscheinung. Wie schon fri.mer hervorgehoben wurde, ist 
es fur die Beschaffenheit des Holzes von gunstigem EinfluB, wenn die 
Untersehiede in den Jahrringbreiten durch die Art der Bestandesbehand
lung naeh MogIichkeit vermindert werden. Es ist bekannt, daB die 
besten Holzer durch GleichmaBigkeit der Jahrringe ausgezeichnet sind. 
Dagegen ubt jeder starke Unterschied in der Anlage der Jahrringe, 
wie sie z. B. im Mittelwalde und bei friihzeitigen UmIichtungen erzeugt 
werden, einen ungunstigen EinfluB aus, zumal mit der Anlegung breiter 
Jahrringe Astigkeit und Abholzigkeit in ursachlichem Zusammenhang 
stehen. 1m regelmaBigen Hochwald ist die Neigung, breite Jahrringe 
anzulegen, zur Zeit der starksten Wuchsenergie, in der Periode des Auf
schwungs (Pre Bier) am groBten; spater nimmt die Jahrringbreite bei 
regelmaBigem BestandesschluB mehr und mehr abo Werden aber friih
zeitig kunstliche Umlichtungen vorgenommen, so wird der Unterschied 
der Jahrringe in verschiedenen Altersstufen kunstlich gesteigert. Eine 
maBig begonnene und zunehmend kraftiger werdende Fiihrung der 
Durehforstungen hat dagegen die Folge, daB die Unterschiede der Jahr
ringe verandert bzw. aufgehoben werden. 

3. Der Einflu.6 der Durchforstungen auf den 
Reinertrag. 

a) Waldreinertrag. 
1. 1 m allge meinen. Fur aIle Holzarten und Bestandesformen 

des Hochwaldes muB die Tatsache anerkannt werden, daB durch gut 
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gefiihrte Durchforstungen der Reinertrag des Waldes gesteigert wird. 
Erstens wird durch die Durchforstung eine Nutzung erzielt, die sonst 
dem Waldeigentfuner nicht zugute kommt; zweitens erfolgt eine Er
hOhung der Werterzeugung des bleibeilden Bestandes, da die besten 
Stamme in ihren Wachstumsleistungen gefordert werden. ZahlenmaBige 
Nachweise uber den EinfluB der Durchforstung gegenuber ihrer Uilter
lassung sind jedoch nur schwierig zu erbringen, da.die erforderIichen 
Bedingungen fur zutreffende Vergleiche selten vorIiegen oder gegeben 
werden konnen. Nach den in der Oberforsterei Jesberg in den Wirt
schaftsjahren 1888 bis 1890 vom Verfasser angestellten Untersuchungen 
ergaben sich folgende Waldreinertmge pro Jahr und Hektar 1): 

u = 60 80 100 120 140 160 J. 
Ohne Rucksicht auf Durch-

forstungen .... " 7,4 14,9 22,4 29,9 35,6 38,6 M. 
Unter dem EinfluB von 

Durchforstungen 11,2 18,9 26,1 32,9 39,4 45,2" 

Wenn nun auch solche Zahlen wegen der Menge der wirksamen 
Faktoren nur beschmnkte direkte Bedeutung haben, so wird doch das 
wesentIichste Ergebnis, daB die Waldrenten unter dem EinfluB von 
Durchforstungen gesteigert werden, als allgemeine Tatsache angesehen 
werden durfen. 

2. Grade der Durchforstung. Wa.s die Grade der Duroh
forstungen betrifft, so mussen, da schwache und sehr starke Grade der 
allen statischen Fragen zugrunde zu legenden 'Bedingung hoher Zu
wachsleistung nicht entsprechen, zum Nachweis des Waldreinertrags 
einerseits maBige, andererseits starke Durchforstungen auf ihre Er
gebnisse untersucht und in Vergleich gestellt werden. Es ist dabei zu 
beachten, daB mit der starkeren oder schwacheren Durchforstung ver
schiedene, einander entgegengesetzte Wirkungen eintreten. Die starke 
Durchforstung hat den Vorzug, daB die V orertmge gesteigert werden, 
daB femer die Durcbmesserstarke der Stamme, die als MaBstab ihres 
Wertes anzusehen ist, schneller zunimmt. Daher ist das Durchschnitts
festmeter des bleibenden Bestandes, das einer Vergleichung zugrunde 
gelegt wird, bei starker Durchforstung cet. par. wertvoller, als bei maBiger 
Durchforstung. Diese dagegen hat den Vorzug, daB die Masse der Hau
barkeitsertmge groBer ist. Ob nun die positive oder die negative Wir
kung der starken Durchforstung starker in die Wagschale fallt, kann 
mit dem Anspruch auf allgemeine Giiltigkeit nicht nachgewiesen werden. 
Bestimmend hierfur ist, da der Massenzuwachs bei verschiedenen Graden 
der Bestandesdichte nicht sehr abweichend ist, der Gang des Wert
zuwachses. Je starker und anhaltender dieser ist, um so eher ist man 
berechtigt, anzunehmen, daB die giinstigen Wirkungen der starken Durch
forstung voranstehen. Fur die Auffassung von Vertretem des forstIichen 

1) Martin, Folgerungen der Bodenreinertragstheorie, § 16 und 26. 
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Versuehswesens 1) ist es in der vorIiegenden Riehtung sehr eharakte
ristiseb, daB in den Normalertragstafeln fur die Kiefer die Werterzeugung 
bei starker und maBiger Durehforstung als gleieh angenommen ist. 
Aueh bei der Fiehte werden nur geringe Untersehiede der Gesamtwert
erzeugung bei starker und maBiger Durehforstung naehgewiesen, wahrenrl 
bei der Buche die starke Durchforstung (Tafel A) die maBige (B) erheb
Iieb ubertrifft. Die endgii.ltige Beurtcilung des Einflusses der Durch
forstungsgrade auf den Waldreinertrag kann nur in Verbindung mit der 
Umtriebszeit erfolgen. 

3. Betreffs der Art der Durehforstung fiihrt das Streben, den 
Waldreinertrag mogIichst zu steigern, zu einer Begunstigung der besten 
Stamme, die am meisten Wertzuwachs zu erzeugen vermogen. 

b) Bodenreinertrag. 
Nach der Bodenreinertragslehre ist nicht die absolute Werterzeugung 

fur die Betriebsfiihrung bestimmend; der auf den Boden entfallende 
Reinertrag ist vielmehr abhangig von dem Verhaltnis der Werterzeugung 
zu dem ihr zugrunde Iiegenden Waldkapital. Nur aus dem DberschuB 
der Werterzeugung uber den Zins, mit dem das Vorratskapital belastet 
wird, kann ein Reinertrag des Bodens zustande kommen. Nach den 
Ergebnissen aller in dieser Richtung angestellten Berechnungen ver
halten sich starke Durchforstungen, auch bei Gleichheit der absoluten 
Zuwachsleistungen, weit gunstiger als maBige und schwache. Die Wert
erzeugung ist hier, auch wenn der Massenzuwachs durch die starke 
Durebforstung nicbt gesteigert wird, infolge der starkeren Sortimente, 
die in einer bestimmten Zeit erzeugt werden, groBer; das V orratskapital 
wird durch die Ausscheidung von Stammen, die ungenugend arbeiten, 
vermindert und das Verhaltnis der Werterzeugung zu ihren produktiven 
Grundlagen aus beiden Grunden erhoht. Die gunstigen Wirkungen der 
starken Durchforstung auf den Bodenreinertrag treten so klar· hervor, 
daB es fur allgemeine Erorterungen nicht notig ist, sie in bestimmten 
Zahlen zu berechnen. Einem vollstandigen Nachweis des Bodenrein
ertrags wurde eine ganze Betriebsklasse zugrunde zu legen sein. Dies 
kann aber kaum anders geschehen, als mit Unterstellung normaler Be
stande. Fur die Richtung, welche in der Praxis bei der Fiihrung der 
Durchforstungen nach den Grundsatzen der forstlichen Statik einzu
halten ist, genugt es in der Regel, das Verhalten einzelner Bestande 
oder Altersstufen nachzuweisen. 

Solange die Bestande im voUen SchluB einen Massenzuwachs er
. zeugen, der den Anforderungen, die an die Verzinsung ihres Bestandes
und Bodenwertes gestellt werden, entspricht oder diese ubertrifft, liegt 
vom Standpunkt der Okonomie kein AnlaB vor, starke Durchforstungen 

1) Schwappach, Die Kiefer. 1908, S. 153, Tab. 24, Vergleich der Ren
tabilitat des maBigen und des starken Durchforstungsbetriebs. 

Mar tin. Forstl. Statik. 2. Auf!. 23 
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zur Ausffihrung zu bringen. Die mal3ige Durchforstung gentigt den 
Anspriichen, die in dieser Beziehung gestellt werden. Nach den neuesten 
Ertragstafeln betragen die Zuwachsprozente auf II. Standortsklassen im 
Alter von: 

40 J. bei Eiche 10,8 Ofo, Buehe 9,4 Ofo, Fichte 7,8 Ofo, Kiefer 5,2 Ofo, 
50 " " 
60 " " 

" 
" 

9,6 " " 6,8" " 5,4 " ,,3,6 " 
7,3 " " 5,6" ,,4,0 ,,2,7 " 

Hierzu tritt noch das Wertzuwaehsprozent. Die herrschenden Stii.mme 
4O-60jii.hriger Bestii.nde wachsen schnell aus einer in die nachsthOhere 
Stammklasse. Stangenorte leisten daher, sofem man die Prozente von 
dem realen Wert ableitet, an Massen- und Wertzuwachs weit mehr, als 
der Forderung der Verzinsung ihres Kapitalwertes entspricht. Naeh 
Analogie anderer Wirtschaftszweige kann aus einer Kritik obiger Zahlen 
die Folgerung abgeleitet werden, daB auf den betreffenden Flachen 
zu wenig Kapital arbeitet, daB daher kein Grund vorliegt, dieses zu ver
mindem und die Massen- und Wertzuwachsprozente durch Umlichtung 
zu steigem. 

Sobald jedoch die Bestande, wenn sie beim Nachlassen des Hohen
und Starkezuwachses in vollem SchluB gehalten werden, ihren Kapital
wert nicht gentigend verzinsen, fiihrt das Prinzip der Bodenreinertrags
lehre zu scharferen Eingriffen in die Bestandesmasse. Der SehluB solI 
durchbrochen oder doch gelockert werden. In welchem Grade dies zu 
erfolgen hat, Ial3t sieh nicht allgemein feststellen; es sind dabei nieht 
nur die Standorts- und Bestandesverhii.ltnisse sowie der vorherrschende 
Verwendungszweek der Holzer zu berftcksichtigen, sondem auch die 
Anspriiehe, die an die Hohe der Verzinsung gestellt werden. Da der 
Wertzuwachs innerhalb gewisser Grenzen yom Massenzuwachs abhangig 
ist, so gentigt es in vielen Fallen, wenn fUr das MasSenzuwachsprozent 
bestimmte Grenzen, unter die es nieht sinken solI, festgesetzt werden. 
Es kann dann angenommen werden, daB mit dem Prozent des Massen
zuwaehses aueh ein bestimmtes Wertzuwachsprozent, das jenem ent
spricht, . vorhanden ist. 

Bis zu welchem Grade das Zuwachsprozent sinken darf, ist nicht 
nur nach der Natur der Holzarten, sondem aueh nach den subjektiven 
Anschauungen und Anspriiehen des Wirtschafters oder Waldeigentiimers 
verschieden. Eine allgemeine Regel tiber die Hohe der Verzinsung und 
ihrer beiden Elemente lal3t sich nicht aufstellen. Um den ungefii.hren 
Verlauf der Massenzuwachsprozente in Zahlen, die den vorliegenden 
Ergebnissen des Versuehswesens entnommen sind, darzustellen, mag 
hier, im Anhalt an die Ertragstafeln aus Preul3en, folgendes Beispiel 
angefiihrt werden. 1st, me es etwa auf II. Standortsklasse der Haupt
holzarten zutrifft, der Durchmesser in Stammitte: 

im Alter von 60 
= 15 

80 
20 

100 
25 

120 Jahren, 
29 em, so ist 
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fiir n = 5 das Massenzuwachsprozent = 5 4 3,2 2,7 
6 4,4 3,3 2,7 2,3 
7 3,8 2,9 2,3 2,0 
8 3,3 2,5 2,0 1,7 

Wenn nun 2 % das Minimum bezeichnet, unter welches das Massen
zuwachsprozent nicht sinken solI, so wiirden 100-120jahrige Bestande 
den Anforderungen, die an ihre Leistung gestellt werden, noch geniigen, 
wenndie Jahresringe unter dem EinfluB kraftiger Durchforstungen 
in einer Breite von 1/6-1/8 cm gehalten werden konnen. Bei der Buche 
und Tanne ist eine solche Wirkung auf guten und mittleren Standorts
klassen sicher zu erzielen, wahrend dies bei der Fichte, und noch mehr 
bei der Kiefer, unsicher ist. 

Fiir den Nachweis der Wirkung, welche die Durchforstung auf den 
Wert des Stammholzes ausiibt, ist die Stelle maBgebend, welche die 
Zugehorigkeit zu den Sortimenten oder Stammklassen bestimmt. Bei 
der in Siiddeutschland iiblichen Einteilung der Nadelholzstamme mit 

den Klassen V 
welche in. . . . . .. 10 
einen Durchmesser = 12 

IV 
14 
14 

III 
16 
17 

II 
18 
22 

I, 
18 m Hohe 
30 cm haben, 

liegen die den Wert bestimmenden Hohen in 10-16 m, also etwa unter
halb der griinen Krone. Wie sehr hier die Zunahme der Jahresring
breite steigernd auf das Wertzuwachsprozent einwirkt, ist aus den ein
gehendsten Untersuchungen, die hieriiber vorliegen 1), leicht abzuleiten. 

Wie auch die Berechnungen ausgefiihrt werden mogen, sie fiihren 
stets zu dem Ergebnis, daB starke Durchforstungen in bezug auf den 
Bodenreinertrag mii.Bige iibertreffen. Nicht mit gleicher Best.immtheit 
konnen solche Folgerungen beziiglich der Art der Durchforst.ung ge
zogen werden. Es konnen Hoch- und Niederdurchforstungen, Plenter
durchforstungen nach Borggreve und freie Durchforstungen im Sinne 
von Heck mit dem Prinzip des Bodenreinertrags in trbereinstimmung 
stehen. Ob das eine oder andere Durchforstungsverfahren den Vorzug 
verdient, kann - abgesehen von der konkreten Bestandesbeschaffen
heit - haufig mit genugender Bestimmtheit nach den Wirtschafts
zielen beurteilt werden, die im Verwendungszwecke der Holzer ihren 
praktischen Ausdruck finden. So ist z. B., wenn die Erziehung von 
Grubenholz und Schleifholz, von Stangennutzholz und schwachem Bau
holz das Ziel der Wirtschaft bildet, kein anderes Durchforstungsver
fahren als das seither meist eingehaltene, durch Erhaltung des vollen 
Bestandesschlusses gekennzeichnete, erforderlich, wogegen die Erziehung 
von starkem Schneideholz eine Umlichtung der Kronen der besten Stiimme 
erforderlich macht. 

1) v. Guttenberg, Die Formausbildung der Baumstamme. Osterr. Viertel
jahrsschrift fur Forstwesen, 1915, Heft III u. IV. 

23* 
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Beschrankend auf die unmittelbare Anwendung der Bodenrein
ertragstheorie auf den Durchforstungsbetrieb kann die Forderung wirken, 
daG der Boden hinsichtlich seines Humusgehaltes und seiner Oberfliichen
bekleidung in gutem Zustand erhalten werden soIl. Wie in okonomischer, 
so ist auch in chemisch-physikalischer Richtung der Boden die bleibende 
Grundlage der Forstwirtschaft, zu der die MaGnahmen der Praxis in 
Beziehung gesetzt werden miissen. Starke Eingriffe in den Bestandes
schluG Mnnen nachteilig auf den auGeren Zustand des Bodens einwirken. 
Damit dies vermieden wird, muG der Boden geschiitzt werden. Ein 
solcher Schutz wird bekanntlich (abgesehen vom Unterbau) durch Er
haltung der wuchsfahigen unterstiindigen Bestandesglieder gegeben. Eine 
in dieser Richtung zu erstrebende Verbindung des physischen und okono
mischen Prinzips stellt die Hochd urchf ors tung dar. Sie wirkt in oko
nomischer Hinsicht dadurch sehr giinstig, daB die Durchmesser mehr zu
nehmen als bei dem starksten Grade der Niederdurchforstung, wahrend 
der Boden durch die unterstandige Bestockung gedeckt wird. 

Die in Vorstehendem begriindete Richtung des Durchforstungs
betriebs erhalt in der Entwicklung des forstlichen Versuchswesens zahlen
maBige Belege. In den Ertragstafeln, welche in den letzten zwei Jahr
zehnten aufgestellt sind, tritt der umgestaltende EinfluB, den die Boden
reinertragslehre auf die Grade der Bestandesdichte ausgeiibt hat, klar 
hervor, am meisten bei den Ertragstafeln, denen die Ergebnisse des 
Versuchswesens in PreuBen zugrunde liegen. Die Veranderungen in ~er 
Auffassung des Begriffs normaler Bestande, welche in der neueren Zeit 
stattgefunden haben, kommen neben der Stammzahl und Stammgrund
flache in den Massenzuwachsprozenten zum Ausdruck. Die geborige 
Beriicksichtigung der auf die Durchforstungen entfallenden Zuwachs
anteile hat die Zuwachsprozente auBerordentlich gehoben. Diese werden 
von Schwa ppach auf II. Standortsklasse folgendermaGen angegeben: 

Alter 40 60 80 100 120 140 Jahre 
Holzart: Ertrags-

tafel von: 
Fichte 1890 3,5 2,1 1,1 0,7 0,5 

1902 7,8 4,0 2,4 1,8 1,3 
Kiefer 1889 3,1 1,8 0,9 0,6 0,4 

1908 5,2 2,7 2,0 1,5 1,1 0,7 
Buche 1893 7,1 3,4 2,2 1,5 1,1 

1911 (A) 6,0 5,1 3,7 3,0 2,5 2,2 
Zufolge ihrer Abhangigkeit von den Zuwachsprozenten tritt auch in 

den Bodenwerten der EinfluG der starken Durchforstungsgrade hervor. 
Das Maximum der Bodenerwartungswerte betragt nach den genannten 
Tafeln bei 

Buche (II) Ertragstafel A 
Fichte (III) starke Durchf. 
Kiefer (II)" " 

248 M., Tafel B 172 M. 
709 M., maG. Durchf. 632 M. 
336 M.,,, ,,235 M. 
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In der Praxis ist der EinfluB der Wirtschaftsprinzipien auf die 
Fiihrung der Durchforstungen weDig zurn Ausdruck gekommen. Die 
Praktiker halten sich in dieser Beziehung nicht an ein beBtimmtes Prinzip; 
sie durchforsten weder nach der Wald- noch nach der Bodenreinertrags
theorie. Zum Verstandnis dieser Sachlage ist zu beachten, daB es die 
Praxis nicht mit normalen, sondern in der Regel mit unregelmaBigen 
Bestanden zu tun hat. Viel£ach werden die Bestande durch Natur
schaden in starkerem Grade gelichtet, als es die Forderung der Ver
zinsung entspricht. Aber es bedarf nur der Zuriickfiihrung der prakti
schen MaBnahmen auf den eigentliohen Kern und die Ziele der forst
lichen Betriebsfiihrung, urn zu erkennen, daB die Bodenreinertragslehre 
auch in der Praxis eine einfluBreiche, treibende Kraft der Fortschritte 
auf dem Gebiete der Durchforstung gewesen ist. 

1m norddeutschen Laubholzgebiete war fiir die Folgerungen der 
Bodenreinertragstheorie der See bach sche Betrieb von nachhaltigem 
Ein£luB. Er kam zunachst unabhangig von jeder okonomischen Theorie 
zur Anwendung. Aber der Ein£luB, den er auf den Zuwachs und die 
Verzinsung erkennen lieB, wurde von Kr aft benutzt, um in der Literatur 
und Praxis den Erfolg einer Verminderung des Vorrats alterer Bestande 
nachzuweisen. 1m weitern wurde der Betrieb dahin umgestaltet, daB 
die ihm eigentiimlichen Lichtungen nicht plotzlich, sondern allmahlich, 
durch wiederholte starke Durchforstungen vorgenommen wurden. In 
dieser Beziehung stehen die neuesten Ertragstafeln aus dem Versuchs
wesen PreuBens in nahem Zusammenhang mit jenem Betriebe. 

Bei der Fichte und Tanne zeigen die MaBnahmen, auf welche schon 
bei der natiirlichen Verjiingung hingeWiesen wurde, den EinfluB der 
Bodenreinertragslehre auf den Durchforstungsbetrieb. Die Riebe, welche 
die natiirliche Verjiingung einleiten, gehen mit starken Durchforstungen 
Hand in Hand. Es waren Vertreter der Bodenreinertragslehre, welche 
in dieser Beziehung mit Erfolg tatig waren. Die im 60. Jahre gelichteten 
Fichten und Tannen des Vogischen Betriebs zeigen Jahrringbreiten 
von 1/, em und Zuwachsprozente von 3 bis 4. Die Rentabihtatder Er
zeugung von starkem Schneideholz steht bei diesem Betriebe auBer 
Zweifel. Ganz ahnliche Resultate sind von Borgmanns Lichtungs
betrieb zu erwarten. 

Bei der Kiefer und Eiche ist von der starken Ijurchforstung zum 
Zweck der Steigerung des Bodenreinertrags in reichem MaBe Anwendung 
gemacht. Sie geht hier zur schwachen Lichtung fiber, mit der meist 
der Unterbau vorgenolPmen wird. So stellt der Lichtungsbetrieb eine 
Verbindung des okonomischen und natfirlichen Prinzips der Forstwirt
schaft dar, die im Boden ihre bleibende Grundlage und Quelle hat. 

4. MaBstabe fiir die Grade del' Bestandesdichte. 
Alle Untersuchungen fiber die Durchforstungen sind auf die Tiitig

keit der Blatter und Wurzeln zuriickzufiihren. Die Wurzel kann nun 
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aber nur der physiologischen Untersuchung unterworfen werden. Urteile. 
die auf Beobachtung beruhen, mussen auf die Krone, die man vor Augen 
hat und messen kann, zUrUckgefiihrt werden. Auch alle praktischen 
Auszeichnungen werden durch den Blick auf die Kronen der Stii.mme, 
die den zukUnftigen Bestand bilden sollen, bestimmt. 

Die Krone laBt sich, wenn man sie geometrisch auffaBt, entsprechend 
der Ausdehnung des Raumes in einer zweifachen Richtung zur Durch
forstung in Beziehung setzen. Erstens nach ihrer vertikalen Ausdehnung, 
der Rohe yom Ansatz bis zur Spitze des Baumes; zweitens nach ihrer 
horizontalen Ausdehnung, die durch' ihren Durchmesser oder Querschnitt 
bestimmt wird. Von der Hohe und dem Durchmesser der Krone ist 
auch ihre dem Sonnenlichte ausgesetzte Oberflache abhangig. Den MaB
stab fur die KronenhOhe bildet das Verhaltnis, in dem sie zur Baum
hohe steht; den MaBstab fiir die horizontale Ausdehnung der Krone 
bildet das Verhaltnis ihrer Grundflache zur Querschnittflache des Baumes. 
Bestimmend fiir die Zuwachsleistung des einzelnen Stammes ist die 
Menge und Beschaffenheit der an der Oberflache befindlichen Wachs
tumsorgane. In Verbindung mit der Stammzahl ergibt sich hieraus auch 
der Zuwachs des ganzen Bestandes und seine Verteilung auf den bleibenden 
\md ausscheidenden Teil desselben. 

a) Die Rohe des Kronenansatzes. 
Um astreine, vollholzige Stamme zu erziehen, wie es fur die wich

tigsten Bestandesformen als Wirtschaftsziel anzusehen ist, muB man 
dahin wirken, daB die Krone rechtzeitig in die Hohe rUckt, so daB die 
unteren Aste absterben. Der Beg'riff des Kronenansatzes ist nun aber 
kein fester. Die Krone reicht oft auf einer Seite weiter herab als auf 
der anderen. Haufig finden sich im unteren Teil des Stammes Aste, 
die an der Arbeit der Zuwachsbildung wenig teilnehmen, uber deren 
Zugehorigkeit zur Krone man daher zweifelhaft sein kann. 1m Bestande 
bilden sich femer an den einzelnen Stammen bzw. Stammklassen Ver
schiedenheiten, die es erschweren, den yom einzelnen Baum abgeleiteten 
Begriff des Kronenansatzes auf ganze Bestande zu ubertragen. Trotz
dem kann man, von den Unterschieden einzelner Stamme absehend, 
in jedem Bestande, der zum Riebe kommt, die ungefahre Kronenhohe 
durch Messung an Mittelstammen feststellen und die auf diese Weise 
gewonnenen Zahlen zugleich zu einem Urteil benutzen, wie durch die 
Erziehung auf die Bildung der Krone eingewirkt werden solI. 

Es liegt in der Natur der Sache, daB mit einem tiefen und hohen 
Kronenansatz Vorzuge und Nachteile verbunden sind. Baume mit tief 
angesetzten Kronen haben die starksten Durchmesser. Sie besitzen 
stufige, stark abfallende, mit Asten V'ersehene Schafte und sind deshalb 
widerstandsfahiger gegen Schaden der anorganischen Natur. Zu wert
vollen Verwendungsarten sind sie aber wegen ihrer Astigkeit nicht ge
eignet. Stamme mit hoch angesetzten Kronen sind astrein und wenig 
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abfallend. Ihre Durchmesser sind aber gering, und sobald ihnen der 
Schutz durch Anlehnung an die nii.chste Umgebung genommen ist, sind 
sie wenig widerstandsfahig. Es geht aus den genannten Beziehungen 
obne weiteres hervor, daB bei sehr hohem und sehr tiefem Ansatz der 
Krone die ungunstigen Seiten in besonderem Grade zur Geltung kommen. 
Das wUnschenswerte VerMltnis liegt in der rechten Mitte, auf deren 
richtige Beurteilung deshalb bei der Fiihrung der Durchforstungen Wert 
gelegt werden muB. 

Auf Grund zahlreicher Untersuchungen an Sta.mmen V'erschiedener 
Holzarten wird hier der bereits friiher geltend gemachte Grundsatz a.uf
gestellt, daB die Hohe der gmnen, tatigen Krone am hiebsreifen Stamm 
mindestens einDri ttel bis zweiFUnftelderBaumhOhe besitzen solll). 
Die Kronen rucken dann nicht fiber zwei Drittel der Baumhohe hinauf. 
Je nach Holzart und Wirtschaftsziel wird dies Verhaltnis nach der 
einen oder anderen Richtung abgelenkt. Aber die in dieser Hinsicht 
V'orliegenden oder anzustrebenden Unterschiede sind geringer, als man 
nach den fertigen Erzeugnissen, wie sie in den Stammen der Abtriebs
schlii.ge vorliegen, vermutet. 

Wichtiger ala die Bestimmung der Hohe des Kronenansatzes, wie 
sie zur Zeit der Nutzung vorhanden sein soll, erscheint ffir die FUhrung 
der Durchforstungen die Frage, wie sich dieselbe im Laufe des Bestandes
lebens verii.ndem, insbesondere ob sie von einer zur anderen Durch
forstung gleichbleiben, abnehmen oder zunehmen solI. Die Durch
forstung fibt in dieser Hinsicht immer EinfluB aus. Wird sehr stark 
durchforstet, mit Umlichtung der Stii.mme des Hauptbestandes, so bleibt 
der Ansatz der Krone, absolut gemessen, unverandert; es sterben keine 
grdnen .lste abo An der Spitze nimmt die Krone urn den vollen Betrag 
des Hohenwuchses zu. Das Verhii.ltnis der KronenhOhe zur Baum
l.ii.nge wird daher groBer; der Ansatz wird relativ tiefer. Finden anderer
seits nur maBige Durchforstungen mit Erhaltung des Schlusses statt, 
80 mcken, wie ein Blick auf Dickungen und StangenhOlzer zeigt, die 
Kronen rascher in die Rohe als dem Rohenwuchs entspricht. Die 
Durchforstung muB mm so gefUhrt werden, daB sie den physiologischen 
Grundlagen und okonomischen Forderungen gerecht wird. 1m 8011-
gemeinen ergeben sich die RegeIn der Durchforstung aus nachstehenden 
Erwii.gungen: 

In der Jugend sind die Sta.mme bis fast zum FuBe mit lebenden 
Asten besetzt. ErhOhung des Kronenansatzes ist daher ein notwendiges 
Erfordemis. Ebenso muB die Krone in der Periode des Dickungs- und 
jiingeren Stangenalters, in der die Ausbildung eines guten Schaftes e1'
folgen solI, in die Rohe mcken; das Verhaltnis zwischen Kronen- und 
BaumhOhe wird kleiner. Wenn jedoch eine astreine Schaftform her
gestellt ist, 11egt keine Ursache vor, die Krone durch dichten SchluB 
nOClh weiter in die Rohe zu treiben. Den physiologischen Wachstums-

1) Folgerungen der Bodenreinertragstheorie, § 90 (Eiche) u. 108 (Fichte). 
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bedingungen entspricht vielmehr eine harmonische Ausbildung des ganzen 
Baumes, die dahin geht, daB die einzelnen Teile sich gleich maBig 
entwickeln. Jedes weitere Hinaufriicken der Krone vermindert auBer
dem ihre Widerstandsfahigkeit gegen Anhangs- und Sturmschaden. In 
okonomischer Beziehung aber muB· dahin gestrebt werden, daB nach 
Ausbildung der Schaftform die Durchmesser, die den MaBstab des Wertes 
bilden, gehOrig zunehmen. Ein starkeres Hinaufrucken der Krone ver
zogert aber das Starkewachstum. 

Als die Folge der angegebenen Beziehungen ergibt sich, daB die 
Kronen in Bestanden mit gut ausgebiIdeten Stammen nUr in dem Ma.6e, 
als es dem Gleichbleiben des Verhaltnisses von Kronen- und BaumhOhe 
entspricht, in die Hohe riicken sollen. Und da der Hohenwuchs im 
hoheren Stangen- und Baumholzalter stark abgenommen hat, so folgt, 
daB das Aufriicken in diesen Altersstufen nur gering sein darf. Diese 
Fordei'ung fuhrt dahin, da.6 die Durchforstungen im hOhem Stangen
und Baumholzalter kraftig, in den Hauptbestand eingreifend, geffthrt 
werden 1). 

b) Das VerhiUtnis zwischen del' GI'undfUiche der Krone und 
der Querschnittfl~che des Schaftes in Brusthohe. 

Bereits friiher wurde auf das Verhaltnis von Kronendurchmesser (k) 
und Schaftdurchmesser in BrusthOhe (d), die Abstandszahl oder die 
Quadrate dieser Zahlen, den relativen Wachsraum, hingewiesen. Solange 
die Bestande noch keinen genugenden SchluBgrad erreicht und die 
Schafte sich noch nicht von Asten gereinigt haben, mull der Wachs-

raum eingeschrankt oder die Abstandszahl ~ vermindert werden. Die 

1) Wegen der Schwierigkeit einer scharlen Bestimmung des Punktes, in 
dem die Krone ansetzt, bestehen hinsichtlich der beziiglichen Messungen und 
der auf ihnen beruhenden vergleichenden Untersuchungen betrachtliche Unter
schiede. Schiffel (Wuchsgesetze pp.) gibt fiir die Kronenmnge der Fichte auf 
mittleren Bonitaten folgende Zahlen: 

Alter. . .. 20 40 60 
DichtschluB. 64 50 46 
Lichtschlu.B. 94 59 51 

80 100 120 Jahre 
46 44 44 Prozent der Baumlange 
49 48 47 ". " 

Hiernach wiirde die Krone zur Zeit der Hiebsreife fast die HaUte der Baum
lange einnehmen, wahrend sie nach den Untersuchungen des Verlassers (Thar. 
Forstl. Jahrb., 59. Band, S. 153) in preu.Bischen und siichsischen Revieren nur 
etwa 40 % der Baumlange betragt. 

NII-ch den Aufnahmen der 8achsischen Versuchsanstalt (Kunze, Thar_ 
Forst!. Jahrb., 57. u. 59. Band) liegt der Ansatz der Krone 48 jahriger Pflanz
bestiinde bei der Fichte durchschnittlich in der Hohe von etwa 50, bei der Kiefer 
in der Hohe von 66 % der Hohe des Baumes. 

In den Aufnahmeergebnissen der Schweizerisohen Versuchsanstalt (Flury. 
Ertragstafeln, Tabelle, II) ist die Kronenlange der meisten iiber 60 jahrigen Be
staude bei der Fichte zwischen 30 und 40, bei der Buche zwischen 40 Hnd 50 0/. 
der Baumlange angegeben. 
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Durchforstungen sind daher so zu fiihren, daB der SchluB nicht unter
brochen wird, oder, Wenn er unterbrochen ist, bald wieder hergestellt 
wird. Nur durch Beschrii.nkung des Wachsraums kann das auf astreine 
Sta.mme gerichtete Wirtschaftsziel erreicht werden. Nachdem jedoch 
eine gute Schaftbildung durch den SchluBstand erzielt ist, fiihrt die 
Untersuchung des relativen Wachsraums zu den gleichen Folgerungen, 
wie sie beziiglich des Kronenansatzes abgeleitet wurden. Yom Stand
punkt der Physiologie und Bodenkunde lii.Bt sich die Regel aufstellen, 
daB der Wachsraum, der den einzelnen Stammen gegeben wird, ihrer 
Starke und damit auch ihrem Nahrungsbediirfnis entsprechen solI. In 
okonomischer Hinsicht aber tritt hier noch entschiedener die Forderung 
hervor, daB nach Ausbildung guter Stammformen die Schaftstarke 
krii.ftiger gefordert werden muB, als es geschieht, wenn der relat.ive 
Wachsraum noch weiter vermindert wird. 

Wird nun, gemaB den fruheren Ausfiihrungen 1), angenonullen, daB 
nach Erreichung guter Schaftformen das Verhaltnis k zu a, von einer 
zur anderen Durchforstung gleich bleibt., so kann man den bestand
bildenden Elementen eine zahlenmaBige Fassung geben: Die Stamm
zahlen nehmen alsdann im umgekehrten Verhaltnis zum Quadrat der 
Durchmesser abo Die Stammgrundflache (g) w'ird dagegen wedel' 
groBer noch kleiner, sondern sie bleibt gleich. Wie hoch sie 
gehalten werden solI, muB nach MaBgabe der vorliegenden wirtschaft
lichen Verhaltnisse fur einheitliche Gruppen von Bestanden gleicher 
Wirtschaftsgebiete gutachtlich bestimmt werden. Allgemeine Regein 
lassen sich in dieser Beziehung nicht aufstellen. Die Holzart und Bonitat, 
die Wirtschaftsziele, die Hohe der gefordertell Verzinsllng und andere 
Verhaltnisse sind auf die Grade der Bestandesdichte von EinfluB. 

c) Das VerhiUtnis der Masse des ausscheidenden zu del' des 
bleibenden Bestandes. 

Wenn die Bestande, sobald der Herstellung einer guten Schaftform 
geniigt ist, etwa von der zweiten Halfte der Umtriebszeit ab in gleich
bleibendem relativem Wachsraum erhalten werden, so ergeben sich auch 
bezuglich der Zunahme der Massen in den Best.anden und der Hohe 
der Vorertrii.ge bestimmte Folgerungen. Die Bestande nehmen beim 
Gleichbleiben der Abstandszahlen nur in dem MaBe zu, als ihre Gehalts
hohen groBer werden. Der Teil des laufenden Zuwachses, der den hierzu 
erforderlichen Betrag iibersteigt, wird durch den Bezug der Vorertrage 
(Durchforstungen plus zufallige Nutzungen) entnommen. (Naheres s. 
unter II.) 

1) VgI.die Formeln S. 55. 
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II. Anwendnng anf einzelne Holzarten. 
Es bedarf keiner besonderen Begriindung, daB das wiinsehenswerle 

MaB der Bestandesdiehte nieht nur naeh den physiologischen Eigen
tfunliehkeiten der Hoizarten, sondern aueh naeh dem Verhalten des 
Standorts, den Wirtsehaftszielen und den subjektiven Ansehauungen 
des Waldeigentiimers versehieden ist. Allgemeingiiltige Normen im 
Sinue des § 6 des Arbeitsplanes der forstliehen Versuehsanstalten gibt 
es nieht, wie aus den groBen Untersehieden der neuoren sog. Normal
ertragstafeln klar hervorgeht. Innerhalb der hiernach notigen Beschran
kung konuen fiir die Hauptholzarten etwa naehstehende Muster der 
Bestandesbildung aufgestellt werden 1). 

1. Eiche. 

a) Reine Bestande. 
Wie groB die Versehiedenheiten der Stamm- und Bestandesbildung 

bei der Eiehe sein konnen, ist aus den tatsachlichen Waldzustanden 
bekannt. In den 260jahrigen, durch Saat entstandenen, sog. Heister
bestanden des Spessarts haben viel Stamme kaum 40 em BrusthOhen
durehmesser; ihre Kronen sind hooh angesetzt und schwachlieh ent
wiekelt. In Auewaldern findet man Stamme, die mit hundert Jahren 
80 em und mehr Durehmesser erreicht haben; ihre Kronen nehmen oft 
reiehlieh 3h der BaumhOhe ein. 

Die Aufgabe der Durchforstung ist bei der Eiche meist dahin ge
richtet, daB astreine Stamme von einer bestimmten, der Verwendungs
art geniigenden Starke in nicht zu hohen Umtriebszeiten erzeugt werden. 
Die Lange der astreinen Sehaftteile kann im groBen Durchsehnitt kaum 
hoher als zu einem Drittel der Baumhohe angenommen werden. Die 
Hinwirkung auf Astreinheit macht eine gesehlossene Haltung in der 
ersten Jugend wiinschenswert. Wegen des Anspruchs der Eiehe an Licht 
und zur Bildung starker Durehmesser ist weiterhin die ungehemmte Ent
wieklung der Kronen erforderlich. Das erstrebenswerte Ziel der Stamm
bildung und Bestandesbehandlung kann dahin zum Ausdruck gebraeht 
werden, daB die durchsohnittliche Jahrringbreite der herrsehenden 
Stamme nicht abnehmen solI. Hinsichtlich der Krone gilt die Regel, 
daB fure Lange zur Zeit der Hiebsreife nicht unter 40 % der Baumlange 

1) Die nachfolgenden Ertragstafeln sind eine Anwendung des fruher (im 
1. Abschnitt des 1. Teils) begriindeten physiologischen Prinzips, das bei konse
quenter Durchfuhrung einen bestimmten Aufbau der Bestande und eine bestimmte 
Verteilung des Zuwachses zwischen bleibendem und ausscheidendem Bestand 
zur Folge hat. DaG dieses Prinzip aucb von anderer Seite anerkannt wird, zeigen 
die Mitteilungen des Versuchswesens aus PreuGen und Hessen. Die bier aufge
stellten Tafeln geben ein ideales Bild. DaG die wirklichen Bestande zufolge ihrer 
konkreten Besonderheiten und der Einwirkung von Naturschaden starke Ab
weichungen zeigen, braucht kaum bemerkt zu werden. 
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einnimmt. Um diesen beiden Forderungen zu geniigen, sind starke 
Durchforstungsgrade erforderlich. Sofern schlechtgeformte Stamme in 
Bestii.nden vorkommen, sind diese zugunsten der besseren zu beseitigen. 
Eine dahin gehende Lauterung s)11 aber schon friihzeitig einsetzen, so 
daB weiterhin die herrschenden Stamme die Trager des zukiinftigen 
Bestandes sind. 

1m Anhalt an die Zahlen der vorliegenden Ertragsta£eln iiber Hohe 
und Formzahl kann nach vorstehenden Grundgedanken auf der besten 
und mittleren Standortsklasse den bestandbildenden Elementen in fol
genden Zahlen Ausdruck gegeben werden: 

I. Standortsklasse: Durehsehnittliohe Jahrringbreite 1/5 em; 
Hoehstbetrag der Stammgrundflaehe 24 qm 1). 

Ge- Stamm- Laufender Vom laufenden 
Durch-

halts- grund- Masse Zuwachs ZuwachB entfii.llt 
auf den laUf den autl-AI.r meSBer hohe flii.che (m) (e) bleibenden scheldenden 

(d) (h. f) (g) ill I . Bestand Bestand 

1 Jalu 20~r. (el) (e.) 
cm m qm Festmetar 

40 14 ·9 17 153 13 260 III 149 
60 22 12 22 264 11 220 72 148 
80 30 14: 24 336 9,5 190 48 142 

100 38 16 24 384 8 160 24 136 
120 46 17 24 408 7 140 24 116 140 54 18 24 432 6 120 24 96 
160 62 19 24 456 

II. Standortsklasse: DurchschnittIiehe Jahrringbreite 1/& em; 
Hoohstbetrag der Stammgrundflaohe 22 qm· 

Ge- Stamnl- Laufender Vom laufenden 
Durch-

halts- grund- Masse Zuwachs Zuwachs entfii.llt 
auf den I auf den aus-Alter meSBer hOhe flache (m) (z) bJeibenden 8cheidenden 

(d) (h. f) (g) In I ill 
Bestand Bestand 

1 Jahr 20 Jahr. (Zl) (ZI) 
em m qm FeBtmetar 

40 11 6 16 96 11 220 84 136 
60 18 9 20 180 10 200 62 138 
80 25 11 22 242 8,5 170 44 126 100 31 13 22 286 7 140 22 118 120 38 14 22 308 6 120 22 98 

140 45 15 22 330 5 100 22 78 160 51 16 22 352 

1) Nach den hessischen Ertragstafeln steigt die Stammgrundflii.che (g) bei 
mii.Biger Niederdurchforstung bis 38,6, im Lichtungsbetrieb nur bis 22 qm. Nach 
Sehwappachs Ertragstafel ist der Hocbstbetrag 33 qm. 
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Die Rucksicht auf den Boden macht den Unterbau der Eiche mit 
der Buche oder einer anderen Schattenholzart erforderlich. 

b) Gemischte Bestande. 
Ihre Haltung ist in der Regel so zu leiten, daB sich die Kronen 

der Eiche frei entwickeln konnen. Bei der wichtigsten Mischung, der
jenigen mit der Buche, geht das Ziel der Wirtschaft fortgesetzt auf die 
Herstellung einer zweifachen Bestandesschicht: Die obere wird von der 
Eichc gebildet, die den gegebenen Wachsraum moglichst vollstandig 
ausnutzen solI, die untere von der Buche. Sie solI den Boden schutzen 
und den Schaft der Eiche von Asten freihalten. 

Bei der Behandlung gemischter Eichen- und Buchenbestande geht 
die Aufgabe des Wirtschafters dahin, daB die Eiche von vornherein 
einen Vorsprung erMlt. Weiterhin mussen schlechtwiichsige Eichen 
entfernt werden. Von der Buche sind alle vor- und die meisten mit
wiichsigen Stamme zu beseitigen, die unterstandigen dagegen sorgfaltig 
zu erhalten. Die Durchforstung tragt hiernach den ausgesprochenen 
Charakter der Hochdurchforstung. 

Mischungen der Eiche mit Nadelholz sollen in der Regel nicht statt
finden 1). Wo in demselben Bestand Eiche und Nadelholz in Mischung 
vorkommen, ist dieses von jener flachenweise getrennt zu halten. So£ern 
sie unmittelbar nebeneinander auftreten, richtet sich die Durchforstung 
auf den Aushieb aller Nadelholzstamme, die der Eiche nachteilig werden. 

2. Buche. 

a) Reine Bestande. 
Zufolge ihrer physiologischen Bescha.ffenheit ist die Buche in be

sonderem MaBe befahigt, sich den auBeren Wuchsbedingungen anzu
passen, insbesondere jedes Erweitern des Wachsraumes fur die Zuwachs
bildung auszunutzen. Durch die zahlreichen Knospen und Kurztriebe, 
die sie an ihren Zweigen besitzt, ist sie imstande, ihre Krone auszu
breiten und zu verdichten, sobald genugend, Licht auf sie einwirken 
kann. Gegenuber der Eiche bedarf sie in allen Altersstufen einen ge
ringeren Wachsraum. Bei der ublichen Art der Bestandesbegrundung 
durch naturliche Verjungung ist die Stammzahl zunachst sehr hocb. 
Znfolge der schwachen, auf unterdriicktes Material beschrankten Durch
forstung, die in den meisten deutschilll Forsten seit G. L. Hartig Regel 
war, blieben die Bestande meist stammreich und die Durchmesser nahmen 
nur langsam an Starke zu. 

Seit der Erkenntnis der Bedeutung der Durchforstung und der Zu
nahme des Buchennutzholzbedarfs ist die Buche Gegenstand zahlreicher 

1) Vgl. die Wirtschaftsregeln f. d. Kgl. Bayer. Forstiimter Kelheim (S. 57) u. a. 
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Untersuchungen uber den zweckmaBigsten Grad der Bestandesdichte 
gewesen. Diese fiihrten meist zu dem Ergebnis, daB starke Durch
forstungen eine Steigerung des Massenzuwachses zur Folge hatten. In 
den Ertragstafeln von Schwappach wird bemerkt, daB Flachen mit 
mehr als 35 qm Stammgrundflache einen urn 15 % geringeren Zuwachs 
haben als die zugehOrigen Vergleichsflachen mit 30 qm, und daB das 
Optimum ffir die Buche von 70 Jahren aufwarts innerhalb der Grenzen 
von 21-25 qm Stammgrundflache liege. Auch Mitteilungen aus der 
Praxis (von Wagener, Homburg u. a.) fiihren zu ahnlichen Resul
taten. Man muB jedoch die Verallgemeinerung der Ergebnisse einzelner 
Aufnahmen vermeiden. Der Zuwachs der Buche ist, wie es bei jeder 
anderen Holzart der Fall ist, von den gegebenen Quellen und der Fahig
keit, sie zu gebrauchen, abhangig. Die Quellen fUr den Zuwachs sind 
Boden und Luft, die Mittel, sie nutzbar zu machen, bilden die Menge 
und Beschaffenheit der Blatter und Wurzeln. Ob sich starke oder maBigc 
Durchforstungen in bezug auf die Ausnutzung dieser Quellen und die 
Zuwachsleistungen, die sie zur Folge haben, gunstiger verhalten, hangt 
vorzugsweise von der Beschaffenheit des Bodens abo Liegen in einem 
Bestande starkere Schichten von ungenugend zersetztem Humus vor, 
so werden sich starke und sehr starke Durchforstungsgrade, welche zur 
Folge haben, daB die Faktoren der Zersetzung, Warme, Luft und 
Feuchtigkeit, auf den Boden starker einwirken konnen, in der Regel 
vorteilhaft auszeichnen. Sind dagegen die Anfange einer Bodenbegru
nung durch Beerkraut, Gras usw. vorhanden, so konnen starke, mit 
einer Umlichtung einzelner Stamme verbundene Durchforstunsgrade die 
entgegengesetzte Wirkung haben, weil alsdann der EinflnB der vermehrten 
Lichtzufiihrung in erster Linie diesen Standortsgewachsen zugute kommt. 
Eine Zuwachssteigerung, die infolge der schnelleren Zersetzung von 
Humus einttitt, tragt aber keinen nachhaltigen Charakter. Trotz der 
vorliegenden, an sich richtigen und schatzenswerten Ergebnisse des Ver
suchswesens ist man auch fUr die Buche zu der Annahme berechtigt, 
daB maBige und starke Durchforstungsgrade keinc wesentli,chen Ver
schiedenheiten der nachhaltigen Zuwachsleistungen zur Folge haben. 

Entschiedeneren EinfluB als auf die Masse uben verschiedene Durch
forstungsgrade auf den Wert des Buchenstammholzes aus. Bei ubrigens 
gleichen Bedingungen kann der Durchmesser als annahernder MaBstab 
des Wertes angesehen werden. Wenn sich an einer geringeren Zahl 
annahernd gleich starker Stamme der gleiche Zuwachs anlegt, so mussen 
die Jahrringe offenbar breiter sein, als wenn dies an einer groBeren 
Stammzahl geschieht. Das Ergebnis hiervon ist ein starkerer Durch
messer. Wenn dies in den vorliegenden Ertragstafeln nicht zutage tritt, 
so Hegt es (abgesehen von Plenterdurchforstungen) daran, daB es Be
smnde, die wah rend der ganzen zweiten Halite einer Umtriebszeit mittels 
starker Durchforstungen behandelt sind, in Deutschland nirgends gibt. 
W 0 starke Durchforstungen lange Zeit hindurch wirksam gewesen sind, 
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tritt auch der genannte, aus der Natur der Sache hervorgehende Ein
fluB der starken Durchforstung ·zahlenmaBig hervor. Als Beispiel RUS 

der Praxis kannen besonders die Buchenbestii.nde in Danemark hervor
gehoben werden, bei denen als Folge systematisch kmftig gefiihrter 
Durchforstungen auf guten BOden mit 120 Jahren Stamme von 50 cm 
BrusthOhendurchmesser erzeugt werden 1). 

In noch hoherem Grade als bei der starken Niederdurchforstung 
tritt eine Ausbildung stii.rkerer Dtirchmesser bei der Hochdurchforstung 
ein. Nach den Untersuchungen im Revier N eudorf in Sachsen 1II) war 
im Alter von 43-48 Jahren auf II. Standortsklasse die durchschnitt
lich jahrliche Durchmesserzunahme bei maBiger Niederdurchforstung 
0,20 cm - bei starker Niederdurchforstung 0,34 cm - bei Hochdurch
forstung 0,46 cm. Zugleich wird bei der letzteren der Boden infolge 
der unterstlindigen Stii.mme in besserem Zustand erhalten als bei der 
starken Niederdurchforstung, die bei Mangel anderweiten Bodenschutzes 
unter Umstii.nden zu nachteiliger Einwirkung auf den Boden Ver
anlaBBung gibt. 

FUr die nachstehende "Obersicht der Bestandesbildung ist ange
nomnMln, daB die Kronenhahe der Buche reichlich ein Drittel der Baum
hahe betragen, daB der relative Wachsraum nach dem 60. Jahr nicht 
mehr abnehmen und die durchschnittliche Jahrringbreite auf gleicher 
Hohe erhalten werden solI. RegelmaBige Bestii.nde zeigen unter diesen 
.Bedingungen etwa folgende Verfassung: 

Alter 

(0 

60 
80 

100 
120 
140 

I. Standortsklasse: DurchschnittIiche Jahrringbreite 1/5 em; 

Hochstbetrag der Stammgrundflache 30 qm 8). 

Stamm. Laufender Vom laufenden 
Durob· Ge· grund. Masse Zuwacha ZuwaohB entfillt 

halts· auf den laUfden aUI-messer fliohe (tn.) (.) bJelbenden ache!denden 

(d) 
hOhe 

(g) In I In 
Beatand Beatand 

1 .Tabr 20 Jabr. (.et) ( .. ) 
om m qm Festmeter 

14 9 22 198 13 260 .138 122 
22 12 28 336 13 260 114 146-
30 15 30 450 12 240 90 lID 
38 18 30 540 11 220 60 160 
46 20 .30 600 10 200 30 17G 
54 21 30 630 

1) Metzger, Dinische Reisebilder. Miindener forstl. Hefte. 

I) Borgmann, ForstL Tagesfragen. Thar. Jahrb., 1915, S. 281 f. 
I) Die Stammgrundfliche steigt nacb Schwappach, Tafel A bis 25, nach 

Tafel B bis 33 qm; ~h Grundner bis 38, nach Flury bis 40 qm. 
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m. StandortsklaBBe: Durchschnittliche Jahrringbreite 0,15 em; 

Hoohstbetrag der Stammgrundflache 28 qm. 

Stamm- Laufender Vom laufenden 
Durch- Ge- grund- Masse Zuwachs Zuwachs entfallt 

halts- auf den I auf den aus-Alter meSBer flii.che (m) (z) blelbenden Bcbeldenden 

(d) 
hahe 

I 
(g) In I in 

BeBtand BeBtand 

1 Jahr 20 Jahr. (Zl) (z.) 
em m qm Festmeter 

40 10 6 18 108 10 200 108 92 
60 16 9 24 216 10 200 120 80 80 22 12 28 336 9 180 36 124 

100 28 14 28 392 8 160 28 132 
120 34 15 28 420 7 140 28 112 140 40 16 28 448 

b) Gemischte Bestande. 
Wegen des Verhaltens der Buche zum Boden bildet sie fur Mischungen 

jeder Art den besten Grundbestand. Bei der Einmischung der edlenLaub
MIzer (Eiche, Esche, Ahorn, Ulme) ist dahin zu streben, daB sicb deren 
Kronen frei entwickeln konnen. Daber hat die Durchforstung schon 
friibzei~ig in den herrschenden Bestand einzugreifen. Auch spater ist 
eine gleiche Richtung erforderlich. 

Die Einmischung der weichen Laubbolzer (Aspe, Birke, ErIe) tragt 
wesentlich zur ErhObung des Reinertrags der Buchenwaldungen bei. 
Sie sollen deshalb erhalten werden, aber nur in solchem MaBe, daB der 
Charakter des Buchenhochwaldes, namentlich bezuglich des Boden
zustandes und der spateren Verjungnngsfahigkeit, nicht beeintrachtigt 
wird. 

In Nadelholzwaldungen jeder Art ubt die Buche einen gunstigen 
EinfluB auf den Boden aus; sie gibt ihrer Bewirtschaftung ein groBeres 
MaB von Sicherheit. 

Die Tanne gestattet wegen der Ubereinstimmung der klimatischen 
Wuchsbedingungen eine Mischung mit der Buche in jeder Art und in 
jedem Grade. In der Regel muS die Tanne wegen ihres langsamen 
Jugendwuchses und ihres hoheren Holzwertes bei der Durchforstung 
begiinstigt werden. 

Der richtigen Behandlung der Fichte im Buchengrundbestande 
stehen wegen der verschiedenen klimatischen Wachstumsbedingungen 
Schwierigkeiten entgegen. Insbesondere treten diese in rauhen Lagen 
hervor. Stark vorgewachsene Fichten unterdriicken die Buche und 
entwiekeln sich zu schlecht geformten Stammen; von der Buche unter
driickte Fichten haben dagegen keinen Wert. Daher sind nur solche 
Stamme, die zwischen den genannten Extremen Iiegen, zur Einmischung 
geeignet. 
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Die Kiefer erreicht im Buchenwalde, wenn die erforderlichen Wuehs
bedingungen gegeben werden konnen, auf ihr zusagendem Boden gute 
Sehaftformen. Sie ist in dieser Mischung zur Erzeugung von Siarkholz 
geeignet. Urn die hierzu erforderliehen Bedingungen herbeizufiihren, 
sind aueh hier Eingriffe in den herrsehenden Bestand unerlaBlieh. 

Die Larche findet im Buehengrundbestand die besten Wuehsbedin
gungen. Sie ist hier einzelstandig mit solehem Vorsprung einzubauen, 
daB ihre Kronenlange tunliehst die halbe Baumlange besitzt, was nur 
bei standiger Pflege moglieh ist. 

3. Fichte. 
a) Reine Bestiinde. 

Wegen ihrer schwacheren Aste und der geringeren Beeintrachtigung 
vieler Verwendungsarten durch diese Aste konnen aueh aus weitstandig 
gehaltenen Bestanden gute Holz.er hervorgehen. In einem groBen Teil 
ihres natiirlichen Verbreitungsgebietes gibt die Riicksieht auf die Sehaden 
der anorganischen Natur (Sturm und Anhang) Veranlassung, die Be
stande weitstandig zu halten, so daB sich Sbamme mit tief herabgehenden 
Kronen ausbilden. Hierdureh und naeh dem Verhalten der Fichte in 
diehten Saatbestanden ist vielfaeh die Ansicht vertreten, daB die weite 
Haltung der Bestande in der Jugend iiberhaupt den Vorzug verdiene 1). 
Soweit jedoch okonomische Momente bestimmend sind, ist aueh die 
Fiehte den gleichen Regeln unterworfen wie andere Holzarten. Zur Er
zeugung astreiner vollholziger Stamme ist aueh bei ihr eine nieht zu 
weite . Begriindung und ein maBiger Grad der Durchforstung in der 
Jugend wiinschenswert. Starke Durehforstungen sollen, sofern die Riiek
sieht auf den Wert bestimmend ist, erst nach Herstellung einer guten 
Schaftform einsetzen. 

Auf das Verhalten der versehiedenen Grade der Bestandesdichte in 
bezug auf die Massenerzeugung wurde bereits im vorigen Abschnitt 
(Bestandesbegriindung) hingewiesen. Betreffs der Vornutzungen ist zu 
beach ten, daB die wertvollen Stangennutzholzer, dureh welche die Fiehte 
ausgezeiehnet ist, bei stammreicher Begriindung in reieherer Menge und 
besserer Besehaffenheit erzeugt werden als bei weitstandiger Bestandes
haltung. Hinsichtlieh des Hauptbestandes hat eine weite Haltung die 
natiirliehe Folge, daB die Durehmesser raseher zunehmen. Naeh den 
Ertragstafeln von Schiffel sind auf der mittleren Standortsklasse die 
Durehmesser des Mittelstammes 

im 80. 100. 120. Jahr 
bei SehluBgrad a (DiehtsehluB) 25,0 30,2 34,0 em 

" 
b (MittelsehluB) 27,5 33,1 37,3 

" 
" 

e (LiehtsehluB) 31,2 37,4 42,0 
" ----

1) Sohiffel, Wuchsgesetze normaler Fiohtenbestande, 1904, S. 6; Sohwap· 
pach, Zeitsohr. f. Forst· u. Jagdw., 1905; Verhandlungen des VIII. Intemat. 
Landwirtsoh. Kongresses in Wien 1907. 
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Die Beschaffenheit des Holzes wird aber durch die weite Haltung 
in der entgegengesetzten Richtung beeinfluBt. Wenn dies in der Praxis 
viel£ach nicht erkannt und nachgewiesen wird, so liegt es daran, daB 
Stammholzer verschiedener Giite meist nicht getrennt verkauft werden. 
Geht man auf die Anforderungen ein, die seitens der Verbraucher ge
steUt werden, so wird man finden, daB die technischen Eigenschaften 
des Stammholzes auch bei der Fichte eine wichtige Rolle spielen. In 
den Kreisen der Holzha.ndler und Handwerker, insbesondere der Tischler 
und Bottcher, wird auf Spaltbarkeih und Astreinbeit groBer Wert gelegt. 
Ebenso ist es beziiglich der Vollholzigkeit. Fiir das wichtigste Sortiment 
der Fichte, das Bauholz verschiedener Starke, ist die Schaftform von 
ausschlaggebender Bedeutung. In dieser Hinsicht sind die Ertragstafeln 
von Schiffel (wenn mansie auch nicht ohne weiteres iibernehmen 
darf) beachtenswert. Dem hohen Durchmesser der weitstiindig ge
haltenen Bestande stehen niedrige Schaftformzahlen gegeniiber. Diese 
betragen nach den genannten Tafeln: 

SchluBgrad a 
SchluBgrad b 
SchluBgrad c 

Alter 80 

0,495 
0,471 
0,444 

100 

0,483 
0,461 
0,434 

120 Jahre 

0,476 
0,454 
0,428 

Was forner die Art der Durchforstung betrifft, so bleibt zu beachten, 
daB der Wert des wichtigsten Sortiments durch die Starke nicht des 
unteren, sondern de8 0 be re n Stammteils bestimmt wird. Dieser Forde
rung wird am besten geniigt, wenn die Kronen nur gelockert, nicht aber 
umlichtet werden. Wo Schaden meteorologischer Natur zu befiirchten 
sind, miissen eigentliche Lichtungshiebe auch wegen der Bruchgefahr 
vermieden werden. Die Erhaltung des Unterstandes ist in reinen Fichten
besta.nden schon mit Riicksicht auf Insektengefahr nicht erwiinscht. Die 
Hochdurchforstung hat hiernach in den Fichtenbesta.nden eine weit ge
Tingere Bedeutung als bei allen anderen Holzarten und Bestandesformen. 
Bei der AufsteUung nachstehender Ertragstafel ist unterstellt, daB die 
Durchforstungen maBig beginnen, spater krMtiger gefiihrt werden. Nach 
Herstellung einer guten Schaftform solI der relative Wachsraum nicht 
abnehmen. Die grune Krone soIl mindestens ein Drittel der Baumhohe 
einnehmen und die durchschnittliche Jahrringbreite keinen wesentlichen 
Veranderungen unterliegen. 

H art in. Forst!. Statik. 2. Aun. 24 
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I. Standortsklasse: Durchschnittliche Jahrringbreite 1/5 cm; 
Hochstbetrag der Stammgrundflache 45 qml). 

Stamm· Laufender Vom laufenden 
Durch- Ge- grund- Masse Zuwachs Zuwachs entflillt 

halts- auf den laufden &Us-Alter messer nache (m) (z) blelbenden scheldenden 
hOhe 

(d) (g) In I in 
Bestand Bestand 

1 Jahr 20J'ahr. (Zt) (Z2) 
em m qm Festmeter 

(() 14 11 33 363 18 360 197 163 
00 22 14 40 560 16 320 144 176 10 30 16 44 704 14 280 61 219 100 3S 17 45 765 12 240 45 195 120 4.6 18 45 810 

III. Standortsklasse: Durehschnittliehe Jahl'ringbreite 1/6 em; 
Hoehstbetrag der Stammgrundflache 40 qm. 

I Stamm- Laufender Vom laufenden 
Durch- Ge- grund- Masse Zuwachs Zuwachs entfii.llt 

halts- auf den lauf den au.-Alter messer Wiche (m) (z) bleibenden acheJdenden 

(d) 
Mhe 

(g) in I in 
Bestand Bestand 

1 Jahr 20 Jahr. (Zl) (Zz) 
em m qm Festmeter 

4.0 10 7 25 175 14 280 165 115 60 16 10 34 340 12 240 135 105 80 22 12,5 38 475 10 200 85 115 
100 28 14 40 560 8 160 40 120 
120 33 15 40 600 

i 

b) Gemischte Bestande. 
Unter den Mischbestanden der Fichte haben diejenigen mit Buche, 

Tanne und Kiefer am meisten praktische Bedeutung. Da der Wert der 
Buche vorzugsweise in dem EinfluB liegt, den sie auf den Boden aus
iibt, so geniigt es, wenn sie zu geringem AnteiI (10-20 Ufo) in die Fichten
bestande eingemischt ist, so daB die Werterzeugung der Fichte nicht 
wesentlich beeintrachtigt wird. Damit sich aber die Buche lebensfahig 
und wirksam erhalt, muB die Durchforstung neben unterdriickten und 
zUriickgebliebenen auch vorwiichsige Fichten entfernen. 

Die Durcbforstung von Fichtenbestanden, die mit Tanne gemischt 
sind, ist mit Riicksicht auf die Bedeutung zu bewirken, die dieser letzteren 

1) Nach den Tafeln von Schwappach (1902) ist der Hochstbetrag von 
g = 47 qm, nach Grundner 52 qm, nach Flury 78 qm, nach den hessischen 
Tafeln: bei milliger Niederdurchforstung 67 qm, hei starker freier Durchforstung 
47 qm. 
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in waldbauIicher Hinsicht (naturliche Verjfingung) und aus Grunden des 
Forstschutzes (groBere Widerstandsfiihigkeit gegen Insekten- und Sturm
schaden) ~igelegt wird. 

Die Durchforstung von mit Kiefem gemischten Fichtenbestanden 
hangt von dem Werte ab, der der Kiefer im VerMltnis zur Fichte bei
gelegt wird. Auf einem ausgesprochenen Fichtenstandort hat die Kiefer, 
die hier meist sperrige Formen annimmt, keine Berechtigung; sie muB 
rechtzeitig und vollstandig entfemt werden. Wo jedoch die Standorts
verhaltnisse der Kiefer entsprechen, insbesondere auf tiefgrnndigen Sand
bOden und in sonnigen Lagen, ist diese bei der Durchforstung zu be
giinstigen, insbesOndere da, wo hohe Umtriebszeiten zur Anwendung 
gebraeht werden sollen. 

4. Kiefer. 
a) Reine Bestande. 

Wegen der vielfachen Schaden, denen die Kiefer in allen Alters
stufen ausgesetzt ist, sind bei ihr bestimmte Durchforstungsregeln 
schwieriger durchzufUhren als bei anderen Holzarten. Die Forderung, 
daB gute astreine Stamme erzogen werden sollen, bedingt bei der Kiefer, 
die zur Bildung von Speerwuchs geneigt ist, zumeist eine Beschrankung 
des Wachsraums in besonderem Grade. Daher muB nicht nur eine 
stammreiche Begrftndung, sondem auch eine geschlossene Haltung im 
jungeren Stangenholzalter Regel sein. Die Offnung des Schlusses und 
die UmIichtung einzelner Stamme solI nur soweit stattfinden, als die 
Riicksicht auf ihre Erhaltung und Wuchsforderung die Herausnahme 
8.stiger, schIechtgeformter, vorwuchsiger Stamme erforderIich macht, 
nicht aber aIs AusfluB eines bestimmten Durchforstungsprinzips. Im 
weiteren Verlauf der Bestandesentwicklung verlangt das zunehmende 
LichtOOdurfnis der Kiefer, da.B die Stammzahl stark vermindert wird. 
DaOOi sind, abgesehen von unterdrnckten und schadhaften, die ein
geklemmten und zUrUckgebIiebenen Stamme zu beseitigen. Der Grund
satz, daB die Durchforstungen mit maBigen Graden beginnen und dann 
zunehmend kmftiger gefUhrt werden, gilt hiemach auch fUr die Kiefer. 
Abweichungen von anderen Holzarten OOzugIich der Durchforstungsgrade 
in verschiedenen Altersstufen haOOn in ihrem schnellen Jugendwuchs 
ihre Ursache. In gut erzogenen, rechtzeitig gelauterten Bestanden werden 
die Durchforstungen zugunsten der herrschenden Stamme gefUhrt. Es 
konnen weder Plenterdurchforstungen als Regel angesehen, noch doppelte 
Bestandesschichten hergestel1t werden. Damit eine zweite Bestandes
schicht Iebensfahig bleibt, wUrden schon frUbe Lichtgrade eingestellt 
werden mussen, wie sie mit der Forderung derErziehung nicht verein
bar sind. 

Ala Muster fur die Herstellung der Besta.nde konnen folgende 
dienen: 

24* 
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I. Standortsklasse: DurohsohnittIiohe J ahrringbreite 1/5 em; 
Hoehstbetrag der StammgrundIl1iehe 30 qm 1) .. 

Stamm- Laufender Vom .laufenden 
Dureh- Ge- grund- Masse Zuwaehs Zuwaehs entfii.llt 

halts- auf den I auf den aus-Alter messer Wiehe (m) (z) Neibenden scheidenden 
hOhe 

(d) (g) in I . Bestand Bestand 

1 Jahr 20hhr. (Z1) (z,) 
em m qm Festmeter 

40 14 10 30 300 11 220 60 100 
60 22 12 30 360 
80 30 13 30 390 9 180 30 150 

7 140 30 110 
100 38 14 30 420 6 120 30 90 
120 46 15 30 450 
140 54 15 30 450 5 100 - 100 

III. Standortsklasse: Durohsohnittliohe Jahrringbreite 1/7 om; 
Hoohstbetrag der StammgrundIlaohe 28 qm. 

Stamm- Laufender Vom laufenden 
Durch- Ge- grund- Masse Zuwachs Zuwaehs entfallt 

halts- auf den I auf den aua-Alter messer flaohe (m) (z) bleibenden scheidenden 
hohe Bestand Bestand 

(d) (g) in I in 
1 Jahr 20 Jahr. (Z1) (Za) 

om m qm Festmeter 

40 10 7 28 196 8 160 56 104 
60 16 9 28 252 6 120 28 92 
80 22 10 28 280 5 100 28 72 

100 28 11 28 308 4 80 28 52 
120 33 12 28 336 
140 38 12 I 28 336 3 60 - 60 

b) Gemischte Bestande. 
Nach allen wesentlichen Riohtungen von reinen Bestanden ver

schieden verhalt sich die Durchforstung der Kiefer in gemischten Be
standen. Hier ist die Entnahme vorwuchsiger Stamme unbedenklich. 
Sehr leioht ist die Herstellung einer zweiten Bestandessohioht herbei
zufiihren. Fur Hochdurohforstungen sind daher die erforderlichen Be
dingungen gegeben. 

Als Mischholzer der Kiefer kommen, abgesehen von Weichholzern, 
die zeitig ausgehauen werden, namentlioh Eiohe, Buohe und Fiohte in 
Betracht. 

Da die Eiohe, wenn die Bodenverhiiltnisse ihr genugen, in der 
Regel die wiohtigste, das Ziel der Wirtschaft bildende Holzart ist, so 

1) Naoh den hessischen Tafeln erreioht g in geschlossenem Bestand mit 51, 
im Liohtungsbetriebe mit 30 qm den Hochstbetrag. Nach den Tafeln von Schwap
pach von 1889 steigt g bis 50, nach den Tafeln von 1908 bis 32,4 qm. 
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muS die Durchforstung auf die Forderung ihrer Entwicklung gerichtet 
werden. Die Kiefer hat nur die Aufgabe, als Schutz-, Full- und Treib
holz zu wirken; sie wird, wenn dieser Zweck erreicht ist, heraus
genommen. 

Bei der Mischung von Kiefer und Buche ist in okonomischer Be
ziehung die Kiefer die ausschlaggebende Holzart; ihr muB deshalb .der 
vorliegende Wachsraum moglichst vollstandig zuteil werden. Die Buche 
hat in erster Linie die Aufgabe des Bodenschutzes; sie solI unterstandig 
bleiben. Aushieb vorwuchsiger und Erhaltung unterstandiger Buchen 
ist daher meist die Aufgabe der Durchforstung, sofern nicht auf Teilen 
der betreffenden Flache auf die Erzeugung von gutem Buchennutzholz 
Wert gelegt wird. 

Die Mischung von Kiefer und Fichte kommt teils von Natur, teils 
durch die Art der kunstIichen Begrundung in der mannigfachsten Zu
sammensetzung vor. Ihre Behandlung muS sich nach den Standorts
verhaltnissen richten. Wo diese der Fichte zusagen, wie es in den meisten 
Gebirgsrevieren der Fall ist, wird die Kiefer meist bei den friihesten 
Durchforstungen zugunsten der Fichte entfernt. Auf spezifischen Kiefern
bOden, insbesondere den sandigen Boden der Ebene, hat die Fichte nur 
den Zweck des Bodenschutzes. Die Durchforstung erfolgt nach dem 
Raumbedurfnis der Kiefer. 



Seohster Absohnitt. 

Die Ausnutzung des Lichtungszuwachsest) 
zur Erhohung' des Reinertrags. 

Die Bedeutung des Lichtungszuwachses wurde friiher I) hervor
gehoben. In der seitherigen Forstwirtschaft ist vom Lichtungszuwachs 
bei vielen Bestandesformen Anwendung gemacht, so daB ein reiches 
Material zu seiner Beurteilung vorliegt. Der Mittelwald, der Plenter
wald und ii.hnliche zusammengesetzte Bestandesformen mit Lichtwuchs
stammen waren friiher im deutschen Laubholzgebiet bii.ufig vertreten. 
Yom trberhalt, bei dem der Lichtungszuwachs ungehemmt zur Geltung 
kommt, wurde im 18. und 19. Jahrhundert in Nord- und Siiddeutsch
land weitgehende Anwendung gemacht. Unter den VerhaItnissen der 
Gegenwart ist der Lichtungszuwachs in erster Linie im Rahmen des 
schlagweisen Hochwaldes von Bedeutung. Hier sind besonders hervor
zuheben: 

1. die SchJ.li.ge der natiirlichen Verjiingung; 
2. der Lichtungsbetrieb mit Unterbau; 
3. der trberhaltbetrieb. 
Aber auch im Plenterwald hat der Lichtungszuwachs bleibende Be

deutung. 

I. Die Schlage de.. natiirlichen Verjiingung. 
Der Zweck der Verjiingung bringt es mit sich, daB die Art und 

Weise der Lichtung der Riicksicht auf die Entwicklung des Jungwuchses 
untergeordnet wird. Hierdurch wird den lichtenden Hieben vom Beginn 

1) Um die Untersuchung des Lichtungszuwachses hat sich die Badische 
VersuchsanStalt, um seine praktische Ausnutzung die badische Forstverwaltung 
Verdienste erworben. Die wichtigsten bis jetzt vorliegenden Ergebnisse wurden 
anlii.Blich der im Jal>re 1909 in Heidelberg tagenden 10. Hauptversammlung des 
Deutschen Forstvereins zusammengestellt und bekanntgegeben. Vgl. Statist. 
Nachweis. aus der Forstverw. Baden~, 1907, S. 17-21. Auf sie ist naohstehend 
Bezug genommen. 

2) Vgl. den Abschnitt iiber den Liohtungszuwachs im 1. Abschnitt des 1. Teils, 
S. 49 u. 61 ff. 
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bis zum Schlull der Verjiingung eine bestimmte Richtung aufgepragt. 
Das Alter, in dem der Lichtungszuwachs bei einer richtig geleiteten 
Naturverjiingung zur Geltung kommt, ist in der Regel hoher als das
jenige, in dem er sein Maximum erreichen wiirde. Die grollte Fahig
keit, Lichtungszuwachs anzulegen, liegt bei der Buche im Alter von 
50-80 Jahren, bei der Fichte von 40-60 Jahren vor. Das fiir die 
natiirliche Verjiingung am besten geeignete Alter liegt aber bei der 
Buche zwischen 100 und 120, bei der Fichte zwischen 70 und 90 Jabren. 
Giinstig verhalt sich der Lichtungszuwachs der Verjiingungsschlage aber 
in qualitativer Hinsicht, da er an gut ausgebildeten Schaften erfolgt, 
fiir die der mit der Lichtung starker zunehmende Durchmesser einen 
Mallstab des Wertes bildet. Die Abstufung der Schlage und die Grade 
der Lichtungen werden durch den BodenzuBtand und das Schutzbediirfnis 
des Jungwuchses bestimmt. Die Dauer des Lichtungszuwachses ist bei 
der natiirlichen Verjiingung immer weit geringer, als es der Fall ware, 
wenn von der· Fahigkeit der Holzarten, ibn anzulegen, moglichBt weit
gehende Anwendung gemacht wurde. Fur die wichtigsten Holzarten 
fuhrt die Wahrung der waldbaulichen Grundsii.tze in Verbindung mit 
den physiologischen und standortlichen Grundsatzen, auf denen sie be
ruhen, zu nachstehenden Folgerungen: 

1. Buche I), 
Die Buche ist zur Bildung von Lichtungszuwachs in besonderem 

Grade befahigt. Durch die zahlreichen Triebe, die sie im Innern der 
Zweige besitzt, ist sie imstande, ihre Krone zu verdichten, auszudehnen 

1) Die Mitteilungen der Badischen Versuchsanstalt lassen erkennen, daB 
die Fii.higkeit der Buche, Lichtungszuwachs anzulegen, trotz der im allgemeinen 
bestehenden Nachhaltigkeit ihrer Zuwachsleistungen, im hoheren Alter stark 
zUriickgeht. Der schwii.chste der untersuchten Stamme, der sich im Alter von 
71-83 Jahren in umlichteten Zustand befunden hat, zeigt, trotz seines weit ge
ringeren Wachsraums, einen hoheren IOjii.hrigen Zuwachs alB die ii.lteren, 
120-140jahrigen, mit starkeren Kronen versehenen und groBeren WachBraum 
nutzenden Stamme. In noch starkerem Grade tritt die Uberlegenheit der jiingeren 
Stamme in den Zuwachsprozenten hervor. Sie betragen bei diesen etwa 4, bei 
den ii.lteren 1,45 bis 2,81. Das hier vorliegende Beispiel wird besonders hervor
gehoben, weil es fiir die Entwicklung der neueren Forstwirtschaft sehr charakte
ristisch ist. Denn die mannigfachen Nachweise hoher Zuwachsleistungen infolge 
starker, mit Umlichtung verbundener Hiebe, wie sie insbesondere von v. See
bach, Homburg, Borggreve, Wagener, Reck, Metzger u. a. gegeben 
sind, haben ihre wesentlichste Ursache in der Fii.higkeit der Buche, nach Vollendung 
des Haupthohenwuchses, im Alter zwischen 70 bis 100 (oder 120) Jahren, sich 
seitlich auszudehnen und hohen Starkezuwachs zu erzeugen. Anderseits zeigen 
die badischen Flii.chen aber auch, daB durch lichtende Riebe noch im hohen Alter 
eine erhebliche Steigerung der Massen- und Wertleistungen herbeigefiihrt werden 
kann. Der Zuwachs der Buche auf der Lichtungs-Versuchsflache, deren Alter 
zwischen 127 und 166 Jahren liegt, betragt 6,6 bis 10,17, im Mittel nahezu 8 fm. 
Der laufende Zuwachs ist daher mindestens ebenso hoch alB derjenige, der in den 
Ertragstafeln fUr geschlossene Orte gleichen Alters angegeben wird. 
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und zu wolben, sobald die entspreehenden Bedingungen dui:ch Erweite
rung des Waehsraumes gegeben werden. 

Der Erfolg der Lichtung laBt sich am besten in gleichmaBig ge
haltenen, allmablieh vom SchluB zum volligen Freistand geleiteten Be
standen untersuehen und zahlenmaBig ausdriieken. Von solchen Be
standen Wird man daher zum Nachweis des Lichtungszuwachses am 
besten ausgeben, wenn auch in der Praxis aus den frillier 1) angegebenen 
Grunden unter Umsmnden eine andere als die gleichmaBige Stellung 
der Mutterooume zur Anwendung kommt. 

Die dem Vorbereitungsschlage eigentumliche SteHung hat zur Folge, 
daB der Ruekgang des Starkezuwachses, der bei dichtem ScbluB ein
tritt, durch die kriiftige Entwicklung der Kronen aufgehoben wird. Gut 
gefiihrte Bucben-Vorbereitungsschlage zeigen mindestens ein Gleicb
bleiben der Jahrringe; bei gUnstigen Bodenzustanden wird fur wuehs
krli.ftige Bestande sogar oft eine Zunahme nachzuweisen sein 2). Daraus 
geht hervor, daB dureh die SchlagsteHung aueh die Zuwachsprozente 
und mit ihnen zugleieh die Reinertrage sich giinstig gestalten. 1st auf 
gutem Standort in 100jahrigen, etwa 28 m hohen Bestanden die durch
scbnittliche Starke der Stamme in 12 m Bohe (wo die auf die Kreis
flache bezuglicben Zuwachsmessungen der Masse annahemd entsprechen 
mogen) 23 em, die Jahrringbreite 1/6 em, so ist das Zuwaehsprozent 
etwa = 3 3 ). Zugleieb findet aber auch, wenigstens in guten, astreinen 
Besmnden, ein sehr betraehtlicher Wertzuwachs statt. Die Mittelsmmme 
eines . auf etwa 400 fm reduzierten Bestandes rue ken bei 20jahriger 
Dauer der angegebenen SteHung um etwa 7 em in die Bohe, was dem 
Unterschied je zweier Klassen der sachsischen Einteilung entspricht. 
Wird die SteHung des Vorbereitungsschlags mit den angegebenen Wuehs
verhaltnissen 30 Jahre eingehalten, so ergibt sich ein Aufrucken um 
einevoHe, nach dem Dezimalsystem gebildete Klasse. Hiernach lassen 

1) Vgl. den 4. AbBchnitt iiber die Verjiingung, insbesondere die Stellung 
der Schliige, wenn gemischte Bestiinde das Wirtschaftsziel bilden. 

8) Sehr klar tritt der EinfluB der rechtzeitigen Lockerung des KronenschlusseB 
bei der diinischen Durchforstung hervor, die den deutschen Vorbereitungsschlag 
ersetzt. Metzger (Miindener forBtl. Hefte, IX) gibt fiir diese Bestiinde folgende 
Zahlen: 

Alter. . .. 82 90 ·100 110 120 Jahre 
Durchmesser 33,8 37,4 41,9 46,3 50,8 cm 

Hiernach iBt die durchschnittliche Breite der Jahrringe voiD 80. bis zum 
120. Jahre eine Behr gleichmaBige, etwa 1/5 cm. 

3) DieBem Verhalten der Buche geben auch die neuesten Ertragstafeln (A) 
aus PreuBen Ausdruck, denen BeBtiinde zugrunde liegen, deren VerfaBsung der 
eines Vorbereitungsschlags ahnlich ist. Die Zuwachsprozente werden bier auf 
III. StandortsklasBe fiir das 

angegeben. 

Alter von 80 
zu 4,0 

100 
3,2 

120 
2,6 

140 Jahren 
2,2 
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sich auch die Prozente des Werlzuwachses fiir das Schaftholz ein
schiitzen, wofiir nachfolgende Reviere als 13eispiele dienen mogen. 

Wirtschaftsgebiet: 13ayern, Reg.-13ezirk Unterfra.nken (1913) 1). 

Durehmesser in 
Stam,mitte 

13-24 25-29 
~,18 ----w-

30-40 40-50 
----s5 45 

Preise ..... 
Unterschied. . . 
d. i. fUr die Wuchs

periode 
" 1 Jabr .. 

10,4 15,4 
5,0 
48 

2,1 

4,5 
35 

1,5 

20,8 27,2 
6,4 
31 

1 

50-60 tiber 60 em 
~ 65" 

35,7 48,2 M. 
8,5 12,5 " 
31 35 % des 

Aillangswertes 
1 1,2 

Wirtscbaftsgebiet: Konigreich Sachsen (1914) 2). 

Durehmesser in 16-22 23-29 30-36 37-43 em 
Stammitte ~""26 ~ ~ 

Preise . . . .. 17,3 21,1 26,3 28,3 M. 
Unterschied. . . 3,8 5,2 2,0 

" d. i. fiir die Wuchs-
periode 22 

1,1 
25 

1,2 
8 % des Anfangswertes 

" 1 Jahr .. 0,4"" " 

Wirtscbaftsgebiet: GroJ3herzogtum Hessen (1914) 3). 

Durehmesser in ~ ( 20-30 30-40 40-50 50-60 ii ber 60 em 
Stammitte ~ ~ 45 ~ 65 

Preise . . . .. 13,1 14,7 18,5 23,4 25,2 28,9 M. 
Unterschied. . . 1,6 3,8 4,9 1,8 3,7 " 
d. i. fiir die Wuchs-

periode 12 26 26 8 15 % des 
Anfangswertes 

" 1 Jahr . 0,9 0,9 0,3 0,5 

Die Wertzunahme (Massen- plus Wertzuwachs) ist hiernach in 
13uchen-Vorbereitungsschlagen, deren Stamme im Mittel etwa 30 em 
stark 'Sind und Jahrringe von 1/6 em 13reite anlegen, auf etwa 4 % 

der 13estandeswerte zu veranseblagen. Dieser 13etrag ist weit groBer, 
als der 13elastung des Vorrats bei miWigem ZinsfuB entspricht. Der 
iibersehieBende 13etrag der erzeugten 'Verte entfallt auf den Boden, 
dessen Reinertrag - zunacbst fiir den Einzelbestand, mit diesem aber 
auch fiir die 13etriebsklasse - gehoben wird. Sofern nicht starke Dureh
forstungen vorangegangen sind, empfiehlt es sieh deshalb, die Bestande 

1) Naeh den Mitteilungen aus den Staatsforstverwaltungen Bayerns, 15. Heft, 
S. 155. 

2) ·Naeh Mitteilung des Herrn Forstrats Wapler. 
3) Naeh Mitteilung des Herm Geh. Oberforstrats Dr. Walther. 
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mehrere Jahrzehnte hindurch in der Stellung des Yorbereitungsschlages 
zu halten. 

Der eigentliche Lichtungszuwachs findet erst in den Besamungs
und Liehtsclilagen statt. Werden die Besamungsschlage gleiehmaBig 
dunkel (mit etwa 0,7 BestandesschluB) gehalten, wie es der Buehe mit 
Riieksieht auf die Sieherheit und GleichmaBigkeit der Verjiingung am 
besten entspricht, 80 nimmt der Massenzuwachs seinem Gesamtbetrage 
nach zunichst nur wenig abo In der Zersetzung des Bodens und der 
Wolbung der Baumkronen liegen positive, den Zuwachs fordernde 
Momente, wahrend die negativen Einfliisse, die in dem Ansprueh des 
Jungwuchses und der stellenweise. auftretenden Standortsgewaehse an 
Nahrstoffen liegen, zunachst nur gering sind. 

Der aus dem Lichtungszuwachs hinsichtlich der Rentabilitat hervor
gehende Erfolg kann naeh den Bodenzustanden und den wirtschaftlichen 
Verhaltnissen sehr verscbieden sein. Um bier ein bestimmtes Beispiel 
einzufiigen, greift der Verfasser auf die Verhii.ltnisse seines friiheren 
Reviers, der Oberforsterei Jesberg im Regierungsbezirk Kassel, zuriick. 
Dort wurden im Wirtschaftsjahr 1869 groBe Flachen zur Naturver
jiingung herangezogen. Die Nachlichtungen konnten nur sehr allmahlich 
bewirkt werden. Die Schlage wurden dunkel gehalten. Erst nach Ab
lauf von 20 bis 25 Jahren erfolgte die Raumung der Mutterbii.ume. 

Die Ergebnisse des 20jahrigen Verjiingungszeitraums wurden durch 
Messung der Querschnitte einer groBen Zahl von Stammen festgestellt1), 

deren Durchschnitt aus' folgenden Zahlen zu ersehen ist. 

II. Bonitat. (Buntsandstein; lehmiger Sandboden; Mittelhohe 30 m.) 

Breite von Breite der Breite der Jahr· 
Durch· Dauer des 10Jahrrinfen letzten 10 ringe im 

Alter mesaerin Licht-
im Dure . Jahrringevor ersten I zweiten schnitt des 

BrusthOhe standes ganzen der Frei· Jahrzehnt naoh der 
Baumalters stellung Freistellung 

Jahre em Jahre om em em I em 

126 ., 51 20 2,0 1,5 3.3 4,3 

Hiernach war die Starke der Stii.mme in den 20 Jahren vom Ein" 
treten der Besamung bis zum SchluB der 20jahrigen Liehtung von 36 
bis 51 em geetiegen. Ein Vorbereitungsschlag iet nicht gefiihrt, daher 
iet die Verbreiterung der Jahrringe eine ziemlich plotzliche gewesen. 
Der Lichtungszuwachs trat sofort ein; schon im ersten Jahr nach der 
Lichtstellung wurde die Ringbreite fast verdoppelt, lediglich durch 
intensive Belichtung der vorgebildeten Blattorgane. Der Lichtungs-

1) Vgl. des Verfassers Folgerungen der Bodenreinertragstheorie, 1. Band, 
S. 218f. 
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zuwaehs ist aber mit der weiteren Ausbildung der Krone fortgesetzt 
gestiegen; sein Maximum ist erst am Sehlusse des zweiten Jahrzehnts 
eingetreten. 

Die Zuwachsprozente naeh der Sehneidersehen Formel betragen: 
400 400 

1m Anfang des ersten Jahrzehnts: n' d = 3 .32 = 4,2. 

1m Anfang des zweiten Jahrzehnts: 2,:~40 = 4,4. 

Sie zeigen hiernach ein anna.herndes Gleiehbleiben wa.hrend der ganzen 
Dauer der Verjiingung. 

Der Wertzuwaehs ist gleiehfalls sehr bedeutend. Vor Einleitung 
der Verjungung war die Starke der 8 bis 15, im Durehsehnitt 12 m 
langen Stamme in der Mitte, wo die Sta.mme gemessen werden (also 
in etwa 6 m Rohe) 30 em; naeh der 20ja.hrigen Liehtung betrug sie 
43 em. Die Sta.mme sind also infolge des 20ja.hrigen Lichtstandes fast 
zwei Klassen der sa.ehsisehen Teilung in die Rohe geriiekt. Der Wert 
des Stammholzes wurde naeh den fur Saehsen mitgeteilten Zahlen 
folgendermaBen steigen: 

Fur 26 bis 22 em starke Stamme - dureh Einriieken in die 
Klasse 30 bis 36 em - von 17,3 auf 26,3 M. Dies entsprieht einer ja.hr
lichen Wertzunahme von 2,6 % des Anfangswertes. 

Fiir 23 bis 29 em starke Stamme - dureh Einriieken in die 
Klasse 37 bis 43 em - von 21,1 auf 28,3 M. Dies entspricht einer jahr
lichen Wertzunahme von 1,7 % des Anfangswertes. 

In den Bestanden auf den mittleren und unteren Standortsklassen 
sind die absoluten Leistungen geringer; im Verhaltnis zum Befund vor 
der Einleitung der Verjiingung ist aber aueh hier die Zunahme der Durch
messer sehr betrii.chtIich 1). Die Jahrringe, die im SchluBstand auf eine 
Breite von 0,7 em gesunken waren, sind dureh die Liehtung auf 1,9 em 
im ersten Jahrzehnt gestiegen; im zweiten Jahrzehnt hat dagegen ein 
Sinken auf 1,5 em stattgefunden. Der Lichtungszuwachs laBt daher 
weit friiher naeh, als auf den besseren Bonitaten. Dies findet in dem 
vorliegenden, durch Reidelbeere und Anfange der Verheidung gekenn
zeichneten Bodenzustand eine hinlangliehe Erklarung und enthli.lt einen 
Beleg fur die widsehaftlich bedeutsame Tatsache, daB Hohe und Dauer 
des Liehtungszuwachses stets mit dem Zustand des Bodens, namentlieh 
seinem Rumusgehalt, in Zusammenhang stehen, so daB man die von 
einzelnen Untersuchungen gewonnenen Ergebnisse nicht verallgemeinern 
darf. Wie sich dies nun aueh im Einzelfalle verhalten mag - das End
ergebnis der hierher gehOrigen Erorterungen geht dahin, daB dureh 
riehtige Ausnutzung des Lichtungszuwachses eine Erhohung des ganzen 
Waldreinertrags bewirkt ist. Und da die Massen- und Wertzunahme im 

1) A. a. O. S. 220. 
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Verhaltnis zum Bestandeswert weit hOher ist als dem Wirtschaftszins
fuB entspricht, so muB auch der auf den Boden entfaHende Teildes 
Reinertrags - zunachst fur die in Verjungung begriffenen Bestande, 
mit diesen aber auch fur den ganzen Wald - groBer werden. 

2. Eiche. 
Bei der Eiche tritt die Ausnutzung des Lichtungszuwachses durch 

die natiirliche Verjiingung an wirtschaftlicher Bedeutung der Buche 
gegeniiber sehr zuriick - zunachst schon aus dem fruher hervorgehobenen 
Grunde, weil bei ihr von der naturlichen Verjungung weit weniger An
wendung gemacht werden kann; es £ehlt in den meisten deutschen Wald
ge bieten an Bestanden, die nach Alter und Gesundheitszustand zur
SteHung von Besamungsschlagen geeignet waren. Sodann sind im Ge
birge und HugeHand Mittel- und Norddeutschlands die Mast jahre bei 
der Eiche zu selten, als daB sie einem geregelten Betriebe zugrunde 
gelegt werden konnten. Endlich kommt in Betracht, daB die Starke 
des Lichtungszuwachses geringer und die Dauer, wahrend der der Lich
tungszuwachs wirksam sein darf, weit kiirzer ist als bei der Buche. 

Die SteHung eines Vorbereitungsschlages, die bei der Buche unter 
Umstanden fUr den Erfolg der Verjiingung ausschlaggebend ist, hat bei 
der Eiche, namentlich in reinen Bestanden, gar keine Bedeutung. Es 
kommt hier nicht darauf an, daB eine schneHere Zersetzung des Bodens 
herbeigefiihrt wird. Viel haufiger wird man im Gegenteil das Augen
merk dahin zu richten haben, daB die rasche Zersetzung des Humus 
und eine Begrunung des Bodens hintangehalten wird. Der "Rieb aus 
dem VoUen" hat sich in vielen deutschen und au13erdeutschen Waldungen 
selbst in Buchen, die in Eichen umzuwandeln waren, gut bewahrt. Vor
bereitende Hiebe erstrecken sich hauptsachlich auf den Aushieb von 
Holzarten, deren Ansamung nicht erwiinscht ist. 

Fiir die SteHung der Schlage im Jahre der Besamung ist im Interesse 
der gleichmaBigen und vollstandigen Verjiingung eine von der Buche 
nicht stark abweichende Haltung angezeigt, wie sie in der alteren Lite
ratur von G. L. Hartig, in der neueren von Borggreve vertreten 
wird; schon die Schwere des Sam ens laBt starke Unterbrechungen im 
alten Holz nicht wunschenswert erscheinen 1). Fiir den Gang und den 
Grad der nachlichtenden Riebe gibt dagegen das groBe Lichtbediirfnis 
der Eiche die bestimmende Richtung. Die Eiche vermag zwar auf ihr 
zusagenden Standorten, namentlich in milden, sonnigen Lagen, ein ver
haltnismaBig hohes MaB von Beschattung zu ertragen; allein Erfahrung 
und Beobachtung lassen erkennen, daB ihr Hohenwuchs unter Beschir
mung jeder Art leidet. Je starker die Beschirmung der Mutterbaume 
ist, um so langer dauert die Zeit, wahrend der sie von WildverbiB und 

1) Die besten Ergebnisse der Naturverjlingung der Eiche liegen in Frank
reich vor. Der Besamungsschlag ("la coupe d'ensemencement") entnimmt etwa 
l/S der anstehenden Masse. 
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Frost zu leiden hat. Der allgemeinsteBestimmungsgrund fur dieHaltung 
der Verjungungsschlage ist auch bei der Eiche das Verhaltnis ihres 
Wacbstums zu dem der Standortsgewachse. Ein schwaches Auftreten 
von solchen ist oft der Entwicklung der jungen Eiche nicht nachteilig, 
es gewahrt ihr manchen Scbutz; ein starkes kann sie vollig zugrunde 
richten. Mit der Dberwindung der Konkurrenz der Standortsgewacbse 
falit aber die Ursache zu dunkier Haltung der Schlage fort. Voller Licht
genuIl sagt ihr alsdann am besten zu. Bei einer Hohe des Aufschlags 
von 3/4 bis 1 m wachsen Eicbenschonungen uberall am besten ohne jede 
Beschirmung. Als Verjiingungszeitraum wird man hiernach mehr als 
10 Jahre - vom Eintritt einer gelungenen Besamung an - nicht an
sehen durfen; unter gunstigen Standortsverhaltnissen genugt sogar eine 
kurzere Zeit. Nur ausgesprochene Frostlagen konnen in dieser Bezie
hung eine Ausnahme bilden. In solchen ist die Eiche aber nicht am 
Platze. 

Wahrend eines IOjahrigen Verjungungszeitraumes kann nun durch 
den Lichtungszuwachs sebr oft eine Erhohung des Reinertrags herbei
gefiihrt werden, die im Verhaltnis zu dieser kurzen Zeit als sehr be
deutend zu erachten ist. Bei einer Ringbreite von 1/4 cm wird an 40 cm 
starken Stammen ein Massenzuwachs von 2,5 % hervorgebracht. Diesem 
steht an astreinen Stammen ein sehr bedeutender Wertzuwachs zur 
Seite, der aber je nach der Beschaffenheit des Eichenholzes in weiten 
Grenzen liegt 1). Vereint sind Massen- und Wertzunahme guter Eicllen 
wahrend der Verjungung hOher als dem WirtschaftszinsfuB entspricht. 
Sie haben daher eine Steigerung nicht nur des gesamten wirtschaftlichen 
Reinertrags, sondern auch des auf den Boden entfallenden Teils des
selben zur Folge. Andererseits hat man jedoch auch zu beacbten, daB 
mit dem Herausbringen von starken Stammen Schad en am Jungwuchs 
verursacht werden, die bei der Schwere der Eichenstamme in be
sonderem Grade ins Gewicht fallen. Das Endergebnis der hierher ge
richteten Erwagungen geht dahin, daB bei der Eiche schon in friiheren 
Altersstufen, vom beginnenden Stangenholz ab, auf die Belebung und 
Erhaltung des Starkezuwachses hingewirkt werden muB und daB die 
Bedeutung der Verjungungsschlage in dieser Beziehung sehr zurucktritt. 

3. Tanne 2). 

Unter allen Holza;rlen ist bei der Tanne am fruhesten und erfolg
reichsten vom Lichtungszuwachs Anwendung gemacht worden. Der 

1) Das reiehste Material iiber die Versehiedenheiten im Werte des Eiehen
holzes bietet die Bayerisehe Statistik. VgI. Mitteilungen aUB der Staatsforst
verwaltung Bayerns XVI B. 

2) Die Tanne ist von der Badischen Versuchsanstalt am eingehendsten be
arbeitet worden. Das Alter der einzelnen untersuchten Stamme lag bei Einlegung 
der Lichtungshiebe in den Grenzen von 72 bis 158 Jahren. Bei den meisten ist 
der Liehtungszuwachs im Alter von 120 bis 150 Jahren wirksam gewesen. Absolut. 
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Handel, der im oberrheinisehen Tannengebiet schon friih entwiekelt 
war, verlangte starke Sortimente; diese konnten aber unter dem Ein
fluB des Lichtungszuwachses am besten erzeugt werden. Die Tanne be
sitzt in auBerorden lichem Grade die Fii.higkeit, sieh in ihrem Wachs
tumsgang den auBeren Bedingungen, die ihr gegeben werden, anzu
passen. 1m Plenterwald sieht man hii.ufig Stamme, die bis zum 100. Jahre 
gekiimmert und dann, nach Erlangung der Kronenfreiheit, ihren Zu
wachs verzehnfacht haben. Aber auch bei den Schlii.gen der natiirlichen 
Verjiingung tritt die Fahigkeit, Lichtungszuwachs anzulegen, in den 
Jahrringbreiten starker hervor, als bei allen anderen Holzarten. Die 
Art seiner Anwendung erleidet jedoch nach den wirtschaftlichen Ver
haltnissen mannigfache Abweichungen. 

Ein Vorbereitungssehlag ist bei der Tanne in der Regel nieht er
forderlich. Er wird ersetzt dureh krii.ftige Durehforatungen, durch den 
Aushieb von Krebstannen, von alten und zuwachslosen Stammen. Die 
SteHung des Besamungssehlags ist haufig kein fester, einmaliger Akt im 
Sinne der friiheren Regeln; er geht meist allmahHch, oft durch natiir
Hehe oder kiinstliche Anlage von kleinen Loehern, aus den friiheren 
Stellungen hervor. Die jugendliehe Entwicklung erfolgt aber unter 
solchen Umstanden sehr langsam. Insbesondere bleibt der Hohenwuchs 
zuriick, wa.hrend die Seitenaste sich naeh den eraten Jahren starker 
ausbilden. Dies langsame Waehstum ist nun an sieh nieht erwiinscht; 
es· erscheint daher das Bestreben gerechtfertigt, den Hohenwuchs auf 
kiinstlichem Weg zu fordern. Dies kann durch vermehrte Liehtung ge-

gemessen zeigt der lOjiihrige Zuwachs im Durchschnitt nahezu eine Verdoppelung 
der Leistung in dem Jahrzehnt vor der Lichtung. Relativ, im Verhiiltnis zur
Masse der einzelnen Stamme, ist dagegen der Zuwachs wii.hrend der Lichtungs
periode ziemlich auf gleicher Hohe geblieben wie in dem Jahrzehnt vor der Licht-
stellung. Die Zuwachsprozente sind bei einem Teil der Stamme fiir die Periode· 
der Lichtstellung bOher, bei einem Teile niedriger als in dem der Lichtung .oraus
gegangenen Jahrzehnt. 

Die Ergebnisse der auf ganze Bestande gerichteten Untersuchungen lassen, 
die Nachhaltigkeit des Zuwachses der Tanne erkennen. Mit Ausnahme sehr alter
(172jii.hriger) Bestande zeigen die Versuchsfliichen, die meist ein Alter von 120· 
his 140 Jahren haben, noch einen Zuwachs, der demjenigen nicht gelichteter Be
stande mindestens gleich steht. Gleichwohl geht das praktische Ergehnis, das. 
aus den badischen Versuchsfliichen gezogen werden muB, dahin, daB die Be
dingungen fur den Lichtungszuwaehs nicht erst im Alter von 120 Jahren gegeben 
werden diirfen, sondern weit friiher. Das giinstigste Vel'halten zeigen aueh bei der
Tanne die schwachen Stamme. Die 7o--100jii.hrigen haben einen Zuwachs von 
3-4%, wiihrend er hei den iiber 140jiihrigen meist unter 2% herabgeht. Es 
ist ferner zu beachten, daB den jiingeren Stammen wii.hrend des Lichtstandes ein 
bedeutender Qualitatszuwachs zukommt; sie riicken schnell in bOhere Stamm
klassen. Die mit 120 Jahren freigestellten Stamme gehOren aber unter den 
giinstigen Standortsverhii.ltnissen Badens bereits der I. oder II. Stammklasse 
an, so daB der wichtigste Zweck des Lichtungshiebes nicht mehr zur Geltung 
kommt. Endlich verursachen sehr starke Stamme mehr Schaden und Storungen. 
die nur gerechtfertigt erscheinen, wenn ihnen sehr starke Vorteile gegeniiher stehen. 
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schehen. Bei senkrechter Freistellung wii.chst die Tanne, wie jede andere 
Rolzart, am besten. Indem man aber durch lichtere Stellung das Wachs
tum der jungen Tanne zu befordem sucht, erhalten zugleich die dem 
Standort eigentiimlichen Schlagunkrii.uter Gelegenheit, mch anzusiedeln 
oder, wenn sie bereits vorhanden sind, sich auszudehnen. Und da das 
Licht auf die Entwicklung der Schlagunkrii.uter einen viel unmittel
bareren und starkeren EinfluB ausubt als auf die der jungen Tanne, 
so hat die Vermehrung der Lichtzufuhr auf den Boden der Verjiingungs
schlii.ge die entgegengesetzte Wirkung als beabsichtigt war: Die Stand
ortsgewachse nehmen an Ausdehnung und Starke zu, und die junge 
Tanne leidet von ihnen mehr als von der Beschirmung des Altholzes. 
Die stii.rkste Waffe im Konkurrenzkampf, mit der die Tanne ausgestattet 
ist, liegt in ihrer Fabigkeit, Schatten zu ertragen. Hierin ubertrifft sic 
alle Schlagunkrauter. Will man der Tanne zum Siege verhelfen, so 
miissen deshalb die Schlage so dunkel gehalten werden, daB der Boden 
im benarbten Zustand bleibt. Allevorzeitigen starkeren Lichtungen 
sind der Tanne auf allen Stand orten zuwider. 

Die Rucksicht auf Unkrautzuwachs und Frost fiihrt hiemach bei 
der Tanne zu einer dunklen Raltung der Schlage. 1st nun aber der An
£lug soweit entwickelt, daB er von den genannten Wirkungen der an
organischen und organischen Natur nicht mehr zu leiden hat, so ist der 
Grund, . der zu dunkler Raltung der Mutterooume Veranlassung ge
geben bat, weggefallen. Nun ist es fur den Jungwuchs, dessen Entwick
lung die Schlagstellungen bestimmen muG, am gunstigsten, wenn die 
Mutterooume schnell gelichtet und entfemt werden. Ein Bediirfnis zu 
lii.ngerem Schutz liegt nicht vor. Die Schaden durch die Fallung und 
Rii.umung, die zunii.chst, solange der Anflug noch biegsam und niedrig 
ist, gering sind, treten um so starker auf, je langer mit dem Riebe ge
zogert wird. Die Ausnutzung des Lichtungszuwachses darf deshalb die 
Schlagstellungen nicht bestimmen. 

Fur die Art der Schlagfiihrung ist endlich auch die Rucksicht auf 
den Sturm von EinfluB. Wo Sturmgefahr in stii.rkerem Grade vorIiegt, 
darf nicht die gleichmaBige UmIichtung der Mutterooume, bei der der 
Lichtungszuwachs am besten zur Ausnutzung kommt, angewandt werden. 
Die Verjiingungen sind vielmehr so zu leiten, daB die Riebe von der 
dem Wind entgegengesetzten Seite begonnen und gegen den Wind 
fortgefiihrt werden. 

Aus dem Gesagten ist zu entnehmen, daB auch bei der Tanne keine 
allgemeinen RegeIn uber die Art und Grade der Ausnutzung des Lich
tungszuwachses aufgestellt werden durfen. Je nach den Verha.Itnissell 
des Standorts und der Beschaffenheit der Besmnde konnen sich mannig
fache Abweichungen ergeben. tJberallliegt aber der Schwerpunkt nicM 
in langem Ralten einzeIner Stamme in den Lichtschlii.gen, sondern in 
den der Ansamung vorausgehenden Perioden und im ersten bzw im 
eraten und zweiten Jahrzehnt der Verjiingungszeit,. Auch das Alter der 
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zu verjiingenden Bestitnde ist von EinfluB auf die mehr oder weniger 
konservative Riehtung, die bei der Liehtung und Raumung befolgt 
wird. Mussen verha.ltnismiiBig junge Bestii.nde in Angriff genommen 
werden, so sueht man entsehiedener dahin zu wirken, daB diese in hohere 
Wertklassen einriieken. Bei altem Holz.liegt hierzu bei der Tanne, die 
keinen anhaltenden Wertzuwaehs besitzt, kein Grund vor. 

Wie sehr der Reinertrag dureh den Liehtungszuwaehs bei der Tanne 
gefordert wii'd, ergibt sieh dureh zahlenma.Bige Messung, fUr die in den 
Verjiingungsbestii.nden reiehes Material vorliegt. 1st z. B. die Jahr
ringbreite wahrend eines 30jii.hrigen Verjiingungszeitraumes 1/4 em, is!; 
ferner, wie es einer guten Bonitii.t (II) entsprieht 1), 

im Alter von . . . . . . . . . . . 70 80 90 100 Jahren 
der Durehmesser in 10 m Rohe 10 23 28 33 em, 
·so ist der wahrend der Verjiingung er-

folgende Zuwaehs . . . . . . . . 5,4 4,3 3,6 3 0/0' 

Der Wertzuwaehs wird am besten aus der Zeit, die zur Erreiehung 
·der Stammklassen erforderlieh ist, naehgewiesen. Die siiddeutsehen 
Stammklassen sind hierzu am besten geeignet. Naeh der Statistik fiir 
Bayem (1913) ist der Wertzuwaehs wie folgt einzuseha.tzen: 

Stitmme . . V IV III II I Klasse 
bei 10 14 16 18 18 m Rohe 
Durchmesser 12 14 17 22 30 cm 
Durchschnittspreise 2) 14,1 17,4 20,8 23,2 26,1~. 

Unterschied 3,3 3,4 2,4 2,9 
" Wuchsdauer lO lO 14 16 Jahre 

Wertzunahmeprozent fiir 
die Wuehsdauer 23 20 12 12 % 

·fur 1 Jahr . 2,3 2,0 0,9 0,8 
" 

Aus vorstehenden Zahlen ergibt sich, daB bei der Tanne der Lieh
tungszuwachs in auBerordentliehem MaBe zur Erhohung des Reinertrags 
beitriigt, und zwar sowohl des Reinertrags des ganzen Waldes als auch 
des auf den Boden entfallenden Teils desselben. Zugleieh tritt klar 
hervor, daB yom Standpunkt der Bodenreinertragslehre die Zeit zwischen 
dem 70. bis 100. Jahre als die leistungsfahigste anzusehen ist. In hOherem 
Alter der Lichtwuehsstamme werden zwar noch betrachtliche Werte er
zeugt; aber der "OberschuB derselben uber die Vorratsrente, aus welchem 
die Bodenrente hervorgeht, wird von Jahrzehnt zu Jahrzehnt geringer. 

1) VgI. die Nachweisungen des Stirkezuwachses der Tanne im Forstamt 
Gengenbach in des Verfassers Folgerungen der Bodenreinertragstheorie, § 46. 
Die Rohe von 10 mist eingesetzt, weil hier die vom Querschnitt abgeleiteten 

.Zahlen den die Masse des Baumes betreffenden annahernd entsprechen. 
I) Mitteilungen aus der Staatsforstverwaltung Bayerns, 15. Reft XVI C. 
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4. Fichte. 
Die Fichte steht hinsichtlich der Fahigkeit, Lichtungszuwachs an

zulegen, der Tanne gegenuber sehr zuriick; namentlich laBt sie, wie in 
den Mischbestanden beider Holzarten deutlich zu ersehen ist, im hoheren 
Alter in dieser Eigenschaft sehr nach 1). Auch steht gerade bei der 
Fichte haufig die Rucksicht auf die Form an erster Stelle; dieser wird 
aber durch geschlossenen Stand am besten Rechnung getragen. Gleich
wohl muB auch bei der Fichte dem Lichtungszuwachs bei' der Ver
jungung Beachtung gezollt werden. Praktisch ist dies auch in der neueren 
Zeit in vielen suddeutschen Staatsforstverwaltungen (Bayern, Wurttem
berg, Baden) sowie in osterreichischen Staats- und Privat£orsten ge
schehen. 

Die Einleitung der Verjiiugung erfolgt in der Regel derart, daB 
nach vorausgegangener kraftiger Durchforstung eine Lockernng und 
schwache Unterbrechung des Kronenschlusses eintritt, wodurch der 
Samenschlag hergestellt wird. FUr die weitere Nachlichtung ist es bei 
der Fichte mit Rucksicht auf die Sturmgefahr Regel, daB die einzelnen 
Stamme nicht gleichmaBig umlichtet werden .. Die VerjiiugungsschIage 
werden vielmehr in der Form von Saumschlagen gefuhrt, die je nach 
den Standortsverhaltnissen von Ost nach West - von Nord nach Sud 
oder von Nordost nach Sudwest aneinander gereiht werden. Der Lich
tungszuwachs wird hierdurch zwar beeintrachtigt, aber die Wirtschaft 
gewinnt an Sicherheit. Nur an Orten, die nach Lage und Bodenzustand 
vom Sturme nicht zu leiden haben, kann von der Umlichtung nach den 
Regeln von G. L. Hartig oder Borggreve Anwendung gemacht 
werden. 

Von den in groBerer Praxis vorgenommenen Verfahren, die auf AUf<
nutzung des Lichtungszuwachses gerichtet sind, ist der Lichtwuchsbetrieb 
von Vogl2) in Salzburg durch seine langjahrige Betatigung und die 
erzielten Erfolge in besonderem MaBe ausgezeichnet. Das Charakte
ristische desselben besteht darin, daB die Bestande im Alter von 60 bis 
70 Jahren, nachdem sie vorher einem maBig begonnenen, starker fort
gesetzten Durchforstungsbetrieb unterlegen haben, gelichtet werden. 
Durch den Lichtungshieb sollen etwa 15 bis 20 % der Masse entnommen 
werden. Der Hieb trifft die zuruckgebliebenen Stamme, so daB der 

1) Die auf die Fichte beziiglichen Untersuchungen der Badischen Versuchs
anstalt haben ein negatives Resultat ergeben, dahingehend, daB die Anwendung 
des Lichtungszuwachses in alten Fichtenbesmnden, wie sie dort vorgelegen haben, 
in der Regel keine Berechtigung hat. Die Zuwachsprozente der einzelnen Stamme 
betragen nur 0,88 bis 1,33. Mit einem derartigen Ergebnis wiirde sich die forst
liche Statik aber nur begniigen, wenn mit dcmselben eine hohe Wertzunahme 
verbunden ware. Dies ist aber bei der Fichte nur ausnahmsweise der Fall (fUr 
Holzer, die mit starken Prozenten zu Spaltwaren und Resonanzholz tauglich sind). 

~) Vgl. des VerfassersMitteilungen iiber das waldbauliche und statische Ver
halten desselben in der Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. 1901. 

Mar ti n, Forst). Statlk. 2. Auf). 25 
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bleibende Bestand aus den herrschenden, am gleichmaBigsten bekronten, 
widerstandsfahigsten Stammen gebildet wird. Als Norm fiir die Schlag
stellung wird angegeben, daB im 60. bis 70. Jahre 300 bis 400, im 
SO. Jahre 300, im 100. Jahre 250 Stamme vorhanden sind. Letztere 
sollen zur Zeit der Nutzung 2 bis 3 fm enthalten. 

Der allmahliche Gang der Lichtnngen fiihrt bei entsprechenden 
Standortsbedingungen ungesucht zur natiirlichen Verjiingung. Am besten 
erfolgt diese meist da, wo der Fichte die Tanne, wenn auch nur in 
geringem MaBe, beigemischt ist. Der Boden befindet sich bei entsprechen
den Standortsverhiiltnissen im Zustande einer leichten Begriinung, die 
dem Keimen und Anwachsen des Anflugs keine Rindernisse bereitet. 

Der Erfolg des Lichtungsbetriebs tritt im Querschnitt der Stamme 
der Abtriebsschlage sehr klar hervor. Wahrend die Jahrringe der ge
schlossenen Bestande im angegebenen Alter auf 0,1 cm zuriickgegangen 
sind, hat sich der Starkezuwachs in den gelichtetEm Bestanden auf fast 
gleich'"er Rohe erhalten. 

Nach zahlreichen Untersuchungen, die in dieser Richtung an 
Stammen der Abtriebss(,lhlage vorgenommen wurden, war in 80jahrigeu 
Bestanden, die 20 Jahre hindurch im Lichtwuchsbetrieb behandelt 
waren, die durchschnittliche Starkezunahme an den 30 bis 40 cm starken 
Stammen in jedem der beiden Jahrzehnte 5 bis 6 cm. Hieraus ergibt 
sich ein Massenzuwachs von 3 bis 4 %, dem infolge des in Osterreich 
bestehenden groBen Unterschiedes im Preise starken und schwachen 
Bau- und Schneideholzes ein Wertzuwachs von 2 % zur Seite steht. 
Aus Zahlen dieser Art geht hervor, daB durch die Lichtung mit der Er
hohung des Massen- und Wertzuwachses auch der auf den Boden ent
fallende Teil des Reinertrags erheblich gesteigert wird. Ahnliches ergibt 
sich filr andere Verfahren, die vom Lichtungszuwachs rechtzeitig An
wendung machen. Unter diesen sind namentlich diejenigen von Wa
gener 1) und Borgmann 2) hervorzuheben.· Je spater jedoch die Lich
tungen eingelegt werden, um so unsicherer wird gerade bei der Fichte 
der Erfolg des Lichtungszuwachses, um so groBar sind auch die Gefahren, 

1) Wagener (Waldbau, S. 217f.) charakterisiert den von ihm empfohienen 
Fichten·Lichtwuchsbetrieb mit den Worten: "Wenn die Fichtenbestande 2/8 der 
Grundflii.che, die Baur und Lorey fUr die dritte Standortskiasse nachgewiesen 
haben, erreicht haben, so ist die Lichtung vorzunehmen, die so stark zu greifen 
ist, daB die Stamme 20 Jahre vollig freie Entwicklung finden konnen." 

3) Borgmann nimmt eine Lichtung ahnlich derjenigen, die Vogi auf der 
ganzen Flache durchfiihrt, nur in Horsten vor. "Die in Lichtstand zu bringenden, 
am besten veraniagten Stamme Bollen in Horste und Gruppen vereinigt werden, 
die voneinander durch dunkler zu haltende Bestandesteile getrennt werden. Die 
Lichtstandstellung solI von der Mitte dieser Horste aus, maBig beginnend, sich 
allmahlich ringformig nach dem Umfang zu fortsetzen, und, hier angelangt, wieder
um von der Mitte aus in wiederhoitem und verstarktem MaBe eintreten und nach 
auBen fortgesetzt werden, wodurch gieichzeitig die nachfolgende horstweise (ev. 
natiirliche) Verjiingung, die ebenfalls in der Mitte der Horste beginnt und sich 
ringformig nach auBen fortsetzt, in entsprechender Weise eingeleitet werden solI. 
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von denen die gelichteten Bestande bedroht sind. Fiir viele Wirtschafts
gebiete hat deshalb der Lichtungszuwachs gar keine Bedeutung, zumal 
dann, wenn die Wertsteigerung bei zunehmender Starke gering ist 1). 

O. Kiefer 2). 
Bei der Kiefer hat der Lichtungszuwachs, soweit er durch die Schlag

stellungen der natiirlichen Verjiingung erfolgt, am wenigsten praklische 
Bedeutung. Da sich die Kiefer schon im hoheren Stangenholz- und 
noch mehr im Baumholzalter licht stellt, so ist der Unterschied im 
LichtgenuB zwischen diesem Stadium und dem volligen Freistand viel 
geringer als bei Holzarten, die bis dahin dicht gestanden haben. In 
Besamungs- und Lichtschlagen spielt der Lichtungszuwachs keine Rolle, 
weil die Zeit, wahrend der er wirksam sein kann, viel zu kurz ist, als daB 
erhebliche Folgen fiir den Starkezuwachs eintreten konnten. 

Vorbereitende Riebe sind bei der Kiefer, um die natiirliche Ver
jiingung herbeizufiihren, nicht erforderlich. Vielmehr empfiehlt es sich, 
dahin zu wirken, daB bis zum Eintreten der Besamung der Boden tun
lichst in bedecktem Zustand erhalten bleibt; eine starke Ausbreitung 
der Bodenziige ist immer mit nachteiligen Folgen verbunden. Sobald 
aber eine Besamung erfolgt ist, muB ein rascher Gang der Lichtungen 
Pla.tz greifen. Grund zu einem langen Halten der Mutterbaume liegt bei 
der Kiefer nicht vor. Die Riicksicht auf Frost und Unkrautwuchs, die 

Die Anlage solcher bis 10 ar glOBer Horste und Gruppen solI im 50. bis 55. Jahre 
bisher maBig durchforsteter Bestinde bewirkt und diese Horste selbst unter Zu
weisung der besten Bodenstellen so ausgewahlt werden, daB bis zu zwei Drittel 
der Gesamtflii.che hiermit bedeckt sind." VgI. H. Borgmann, Allgem. Forst
und Jagdz. 1893 und 1895 und W. Borgmann, Kronenfreihieb und Lichtwuchs
betrieb der Fichte 1897. 

1) Wie es z. B. in Sachsen der Fall ist. Hier betrugen die Durchschnitts
preise des Jahrzehnts 1900/09 fUr 23 bis 29 cm starkes Schneideholz 25,0 M., fiir 
30 bis 36 cm starkes 25,6 M., fUr iiber 36 cm starkes 26,3 M. Es liegt hiemach 
kein Grund vor, stirkeres Schneideholz alB solches von 30 cm zu erzeugen. In 
Bayem, Baden und Wiirttemberg - noch mehr in Osterreich und der Schweiz -
sind die Unterschiede zwischen schwachem und starkem Schneideholz weit griiBer 
alB in Sachsen; daher ist es auch gerechtfertigt, vom Lichtungszuwachs, sofem 
es die Standortsverhaltnisse gestatten, in hOherem MaBe Anwendung zu machen. 

2) Die Kiefer hat auf den in Baden vorliegenden Buntsandsteinooden in 
bezug auf ihren Lichtungszuwachs ein giinstigeres Verhalten gezeigt (vgl. Statist. 
Nachw. 1907, S. 20), als man nach ihrer physiologischen Beschaffenheit und den 
Erfahrungen, die anderwarts gemacht sind, vermutet. Wahrend eines 30jahrigen 
Lichtsta.ndes, der im Alter von 130 bis 170 Jabren wirksam gewesen ist, hat sich 
der Zuwachs der einzelnen Stimme mehr als verdoppelt. Die Zuwachsprozente 
betrugen wahrend der 30jahrigen Lichtungsperiode 1,75 bis 2,29. Bei der Kiefer 
ist femer zu beachten, daB die Stirkezunahme ihres Schaftes mit einer sehr hohen 
Qualititssteigerung verbunden ist. Daher wird man in Mischbestinden von Tanne, 
Fichte und Kiefer bei den die Verjiingung einleitenden Lichtstellungen auf ent
sprechendem Standort die Kiefer als den wertvollsten Nadelholzbaum begiinstigen 
;miissen. 

25* 
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bei langsamwftchsigen, schutzbediirftigen Holzarten die dunkle Haltung 
verlangt, faUt hier fort, weil die Kiefer von Frost nicht zu leiden hat 
und die Konkurrenz der Standortsgewachse schon na.ch wenigen Jahren 
aus eigener Kraft zu bestehen vermag. Eine lange Beschirmung be
eintrachtigt die Entwicklung· der Kiefer in besonderem MaBe; sie hat 
femer eine gro.Be Ungleichheit der Verjiingung ~ur Folge, die fiir die 
schnellwachsende und zur Sperrwuchsbildung geneigte Kiefer von nach
teiligem Einflu.B ist. Je mnger die Samenooume in den Schlagen ge
halten werden, um so starker sind endlich auch die Fallungs- und Ra.u
rnungsschaden. Sie sind gering, solange der Anflug noch schwach, stamm
reich und niedrig ist. Sobald jedoch die Hohentriebe starker und straffer 
werden, ist die Fallung, Aufarbeitung und Ausbringung der Samen
oourne mit gro.Ben Nachteilen fiir die Entwicklung der Jungwiichse ver
bunden, die sich das ganze spatere Bestandesleben hindurch in der Be
schaffenheit der Bestii.nde bemerkbar machen. 

Aus der Summe der waldbaulichen und okonomischen Erwagungen, 
die bei der Bestandesbegriindung zu machen sind, ergibt sich, da.B auch 
da, wo die natiirliche Verjiingung der Kiefer an sich guten Erfolg ver
spricht, auf den Lichtungszuwachs keine Riicksicht genommen werden 
darf. Die Erreichung geniigender Stammstarken ist vielmehr auf einem 
der anderen Wege,die nachstehend behandelt werden, anzustreben. 

II. Der Lichtungsbetrieb mit Unterban. 
Lichtkronige Holzarten verlangen, wenn sie in hOherem Umtrieb be

wirtschaftet und zu Starkholz erzogen werden solien, eine freie Ent
wicklung ihrer Kronen. Bei einer solchen Steliung wird der Boden dem 
EinfluB der Sonne ausgesetzt. Es werden Standortsgewachse hervor
gerufen, die auf den Zustand des Bodens durch die Bildung ungiinstiger 
Humusformen nachteilig wirkenund die Kulturen erschweren. Die nach
haltige Zuwachserzeugung wird infolgedessen vermindert. Durch die 
Vermeidung von Durchforstungen und Lichtungen kann dies Dbel nicht 
beseitigt werden. Denn die LichtsteUung tritt in Eichen-, Kiefem-, 
La.rchen usw. Bestanden auch ein, wenn sie gar nicht durchforstet und 
geHchtet werden. Um die Nachteile genannter Art zu verhindern, muB 
auf die Einfiihrung von Schutzholz Bedacht genommen werden. Wo 
nicht bereits eine Mischung mit einer den Boden schiitzenden Holzart 
vorhanden ist, Hegt das beste Mittel der Erhaltung eines guten Boden
zustandes im Unterbau mit Schattenholzarten. 

Die fiir den Unterbau wertvollste Holzart ist die Buche. Sie ge
deiht unter dem milden Schirm von Eichen, Kiefern, Larchen sehr gut, 
leidet wenig von Naturschaden und iibt auf den Boden einen giinstigen 
Einflu.B aus, indem sie ihn von Unkraut frei halt, seine Lockerheit er
hoht und seine Feuchtigkeit gleichmaBiger gestaltet. Die Mischung ~it 
der Buche macht die Bestande sicherer gegen manche Gefahren der 
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organischen und anorganischen Natur. Nachst der Buche wird die 
Hainbuche zum Unterbau mit Vorteil verwendet. Insbesondere hat 
sie da Bedeutung, wo die Buche aus klimatischen Griinden nicht an
gebaut werden kann, wie namentIich in Frostlagen. 1m Nordosten 
Deutschlands, jenseits des naturIichen Verbreitungsgebietes der Buche, 
scheidet diese ganz aus. Auch die Tanne ist durch ihre Fahigkeit, 
Schatten zu ertragen und den Boden in gedecktem Zustand zu erhalten, 
zum Unterbau zu empfehlen. Was dasAlte r betrifft, in dem der Unter
bau vorgenommen wird, so sind die Extreme zu vermeiden; sowohl zu 
friihe als zu spate AusfUhrungen des Unterbaues sind mit MiBstanden 
verknupft. Gegen eine zu friihe Ausfuhrung spricht die Forderung, daB 
die Bestande, wenn sie unterbaut werden, gute Stammformen gebildet 
haben sollen. Sie mussen deshalb zunachst in vollem SchluB, ohne daB 
eine eigentIiche UmIichtung der Krone vorgenommen wird, gehalten 
werden. Bei einem zu hohen Alter der Bestande Iiegt zur Zeit des Unter
baues ein weniger gUnstiger Bodenzustand vor; es haben sich alsdann 
schon starkere Dberzuge von Standortsgewachsen gebiIdet, die den 
Unterbau erschweren und verteuern. Endlich ist das Verhaltnis der 
Hiebsreife der miteinander zu mischenden Holzarten zu beachten. Da 
die zum Unterbau dienende Holzart haufig an manchen Stellen in die 
Hohe wachst und am Hauptbestand teiInimmt, so ist es erwunscht, daB 
sie im Haubarkeitsalter des letzteren eine hinIangIiche Nutzbarkeit er
langt hat. Als die beste Zeit zur Vornahme des Unterbaues ist das Alter 
von 40 bis 50 Jahren anzusehen. 

Der EinfluB des Lichtungsbetriebs auf den Reinertrag ist einerseits 
vom Massen- und Wertzuwachs der Lichtwuchsstamme, anderarseits von 
den Kosten, die der Unterbau verursacht, abhangig. Ein scharfer Nach
weis ist nach beiden Richtungen praktisch nicht durchfuhrbar, da sich 
die wichtigsten Wirkungen, die den Boden betreffen, erst im I~aufe 

langerer Zeit kundgeben. Dagegen lassen sich die okonomischen, t;ch
nischen und bodenkundlichen Wirkungen des Untllrbaues auf gutacht
lichem Wege bestimmt genug nachweisen, um der Wirtschaft eine be
stimmte Richtung zu geben. 

1. Massenzuwachs. 
Der Zuwachs gelichteter unterbauter Bestande hangt eimnal von 

der Menge und Beschaffenheit der Wachstumsorgane ab, zum anderen 
von der Wirkung des Unterbaues auf die Produktionsfahigkeit des 
Bodens. Nach heiden Richtungen ist die AusfUhrung der Hauungen 
und Kulturen und die weitere Haltung der Bestande von EinfluB. 

Eingeleitet wird der Lichtungshetrieb der Eiche und Kiefer, bei 
denen er vorzugsweise Bedeutung hat, durch eine Durchforstung, die, 
weil die verbleibenden Stamme an einen freieren Stand gewohnt werden 
sollen, etwas starker gefuhrt wird, als es sonst der Fall sein wUrde. 
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Doch soll del' SchluB nicht unterbrochen werden. Auch die Schlagstel
lung zur Zeit des Unterbaues besteht nul' in einer Lockerung, nicht in 
einer starkeren Unterbrechung del' Kronen. Buche, Hainbuche und 
Tapne, die wichtigsten zum Unterbau zu verwendenden Holzarten, er
tragen im ersten Jahrzehnt die volle Beschirmung eines Kiefern- und 
Eichenbestandes. 1m zweiten Jahrzehnt wird die Stellung so gehalten, 
daB langere Zeit keine starken Nachhiebe notig werden; im Dickungs
und jiingeren Stangenholzalter ist del' Schaden, del' durch Fallung und 
Raumung verursacht wird, am starksten. Weiterhin trifft del' Hieb vor
zugsweise abgangige Stamme (schlechtgeformte, nicht gewiinschte Holz
arten usw.), wahrend auch del' Unterstand, wenn er herangewachsen 
ist, periodischen Durchforstungen unterzogen wird. VOl' und wahrend 
del' spateren Verjungung ist eine plenterartige Behandlung del' Bestande 
am Platze. 

Bis zum Eintritt des Unterbaues liegen keine wesentlichen Unter
schiede im Zuwachs eines wie vorstehend behandelten gegenuber einem 
geschlossenen Bestande VOl'. Verschiedene Durchforstungsgrade uben in 
diesel' Beziehung nur geringen EinfluB aus. Del' laufende Zuwachs wird 
beim Lichtungsbetl'iebe durch die kraftigen Durchforstungen, die der 
Lichtung vorausgehen, angeregt und zeigt sich oft dem des gleich
alterigen geschlossenen Bestandes uberlegen. Nach den Ertragstafeln 
fUr das GroBherzogtum Hessen betragt der laufende jahrliche Zuwachs 
der Eiche auf II. Standortsklasse: bei maBiger Niederdurchforstung im 
Alter von 30 bis 40 Jahren 8,8 - zwischen 40 und 50 Jahren 9,0 fm; 
beim Lichtungsbetrieb im Alter von 30-40 Jahren 10,9 - zwischen 
40 und 50 Jahren 10,4 fm. Aber diese Unterschiede treten nicht uberall 
in der gleichen Richtung hervor. Bei der Kiefer wird der laufende Zu
wachs in jenen Altersstufen beim SchluBstand hoher als im gelichteten 
Bestande angegeben 1). Als MaBstab fUr die Leistung einer Flache muB 
derim Laufe der ganzen Umtriebszeit gebildete Durchschnittszu
wachs an Gesamtmasse angesehen werden. Diesel' betragt nach den ge
nannten . Ertragstafeln 

Bei del' Eiche - II. Standortsklasse 

u = 60 80 100 120 140 160 
SchluBstand 7,0 7,3 7,4 7,3 7,1 6,9 fm 
Lichtungs betrie b 7,7 7,8 7,6 7,3 7,0 6,9 

" 
Bei del' Kiefer - II. Standortsklasse 

It = 60 80 100 120 140 
SchluBstand 9,2 8,8 8,3 7,6 6,9 fm 
Lichtungsbetrieb. 8,8 8,6 8,3 7,9 7,6 

" 
Diese Unterschiede sind abel' zu geringfugig, als daB sie auf die 

Behandlung del' Bestande von wesentlichem Einflusse sein konnten. 

1) Vgl. den Abschnitt liber den Durchforstungsbetrieb. 
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Der Unterbau, der durch Saat oder durch Pflanzung mit schwachem 
Material und meist in weitem Verband ausgefiihrt wird, ubt zunachst 
keinen merklichen EinfluB auf den Zuwachs aus. Sobald er sich schlieBt, 
zeigt der Zuwachs des gelichteten Hauptbestandes unter Umstii.nden 
eine Abnahme. Nach den in Meiningen an Kiefern vorgenommenen 
Untersuchungen 1) ergab sich, daB sowohl der Starkezuwachs der Einzel
stamme als auch der Massenzuwachs auf der Flacheneinheit bei nicht 
unterbauten Besta.nden groBer war als bei den mit Fichtenschutzholz 
versehenen. Allgemein bekannt ist, daB die Jahrringbreiten zunehmen, 
wenn ein geschlossener Unterstand beseitigt wird. Der negative EinfluB 
des Unterstandes auf den Zuwachs des Hauptbestandes ist darin be
griindet, daB dieser selbst Bodenna.hrstoffe gebraucht, und daB der 
Boden gegen die atmospharischen Niederschlage mehr abgeschlossen 
wird als es fur den Hauptbestand erwiinscht ist. Die Wahrnehmung 
des ZuwachsrUckganges hat zu der Ansicht AnlaB gegeben, der Unter
bau sei eine verkehrte MaBregel. Mit groBer Entschiedenheit sprach 
sich Borggreve 2) gegen die Vornahme des Unterbaues aus. Seiner ab
faIligen Kritik liegen aber ganz andere, weit starkere Lichtungshiebe 
zugrunde, als diejenigen, die die preuBische, bayerische, hessische u. a. 
Staatsforstverwaltungen im letzten halbenJahrhundert zur Ausfuhrung 
gebracht haben. Borggreve unterstellte, daB der Lichtungsbetrieb mit 
Unterbau in alteren Stangen- und angehenden haubaren Orten mindestens 
die HaJfte der vollen Holzmasse entnehme. Die genannten Staatsforst
verwaltungen haben aber die lichtenden Riebe ganz allmahlich, im Sinne 
der hessischen Ertragstafeln ausfuhren lassen. 

Trotz der angegebenen ungiinstigen Erscheinungen verhii.lt sich der 
Unterbau bei guter Ausfuhrung in bezug auf den nachhaltigen Massen
zuwachs nicht negativ, sondern positiv. Man kann durch richtige Wahl 
der zum Unterbau verwandten Holzarten und die Vermeidung eines zu 
dichten Standes dahin wirken, daB die genannten MiBstande nicht ein
treten oder, wenn sie eingetreten sind, wieder aufgehoben werden. Die 
Verfassung gelichteter unterbauter Bestande ist nach ihren Grundlagen 
fur die organische Arbeit, die auf der betreffenden Flii.che geleistet wird, 
sehr gut. Die nachhaltige Zuwachsleistung hangt uberall von der Be
schaffenheit des Bodens abo Die von Borggreve a. a. O. ausgesprochene 
Ansicht, "daB die naturlich sich einfindende Bodenvegetation von 
Gmsern und Kriechstmuchern den Hauptvorteil des Unterbaues, Ver
hinderung der Verwehung des Laubabfalles ausreichend leiste und sich 
zugleich hinsichtlich des Entzuges und der Zuriickgabe von Bodennahr
stoffen befriedigend verhalte", wird von der Mehrzahl der praktischen 
Forstwirte und den Vertretern der Bodenkunde nicht geteilt. Man kann 
sie nur als berechtigt anerkennen, wenn bezuglich der Standortsgewa.chse 
gunstige, bezuglich des Unterbaues dagegen ungiinstige Unterstellungen 

1) Allgem. Forst- u. Jagdz. 1890; Zeitschr. fiir Forst- u. Jagdw. 1895, S. 286. 
I) Holzzucht, 2. Aufl., S. 347ff. 
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gemacht werden. Dies ist namentIich der Fall, wenn der Unterbau mit 
Nadelholz, insbesondere mit der Fichte, vorgenommen wird, die fur die 
Eiche stets, vielfach aber, namentIich bei zu dichter Haltung, auch fur 
die Kiefer nachteilige Wirkungen hat. FUr die weitaus wichtigste Be
standesform und die vorherrschenden Standortsgewachse - niimIich 
einerseits die Buche als Gegenstand des Unterbaues in Eichen und Kiefern, 
andererseits die Heidelbeere als herrschender Vberzug im groBten Teile 
der norddeutschen Kiefernwaldungen - Iiegen so bestimmte Nachweise 
zugunsten der Buche vor, daB man uber ihr Verhalten im allgemeinen 
nicht woW im Zweifel sein kann. Die Quellen der Ernahrung werden 
in unterbauten Eichen- und Kiefernbestanden besser ausgenutzt als in 
reinen Bestanden, die sich im hOheren Alter von selbst Iichtstellen. 
Die Flachen sind vollbestockt. W 0 im Altholz Lucken entstehen, werden 
sie durch die Kronen des nachwachsenden jungen Bestandes ausgefullt. 
Der nachlassende Zuwachs des Hauptbestandes wird dadurch erganzt. 
Dem Abnehmen des Zuwachses kann in unterbauten Bestanden durch 
lichtende Riebe im Ober- und Unterstand besser entgegengewirkt werden 
als in nicht unterbauten. Das endIiche Ergebnis, das aus den Grund
bedingungen der Zuwachsbildung abzuleiten ist, geht dahin, daB der 
nachh al tig e Z u w a ch sin Bestanden von Lichtholzarten, die in hOherem 
Umtriebe bewirtschaftet werden sollen, durch den Unterbau erh6ht 
wird, wie es auch durch Untersuchungen an alten Kiefernbestanden 
mit naturIichem Buchenunterstand, die fur den Unterbau als Muster 
dienen Mnnen, tatsachIich nachgewiesen ist 1). 

2. Wertznwachs. 
Auch bezugIich der Veranderungen im Gange des Wertzuwachses, 

die als Folge des Lichtungsbetriebes und Unterbaues eintreten, ist man 
auf eine gutachtliche Beurteilung angewiesen. In der Regel werden 
positive und negative Einflusse auf die Wertbildung geltend gemacht 
werden mussen. Negativ wirkt auf das Durchschnittsfestmeter, das den 
MaBstab des Wertes bildet, der Umstand, daB der Anteil des Reisigs 
in geIichteten Bestanden etwas groBer ist, als in vollstandig ge
schlossenen Bestanden. Auch werden die ScMfte nicht so hoch hinauf 
astrein erhalten, als es geschieht, wenn der SchluB erhalten bleibt. 
Diesem nachteiligen Einflusse steht jedoch der hOher zu bewertende 
Vorzug eines groBeren Starkezuwachses gegenuber. Durch die Lichtung 
wird die Stammzahl vermindert. Mit der geringeren Stammzahl ist, da 
der Gesamtzuwachs bei verschiedenen Graden der Bestandesdichte wenig 
abweicht, eine starkere Durchmesserzunahme verbunden. Nach den 
Ertragstafeln fur das GroBherzogtum Hessen ist der Durchmesser des 
Mittelstammes normaler Kiefernbestande: 

1) Borgmann, Grundziige der Geschichte und Wirtschaft der Kgl. Obcr
forsterei Eberswalde, S. 26 (Jagen I06b). 
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auf I. Standortsklasse : 

im Alter von 60 80 100 120 140 Jahren 
beim SchluBstand 26,0 32,9 38,4 42,7 46,0 em 
Unterschied 6,9 5,5 4,3 3,3 

" beim Lichtungsbetrieb 25,5 34,5 43,5 52,5 61,5 
" Unterschied 9,0 9,0 9,0 9,0 

. auf II. Standortsklasse : 

im Alter von 60 80 100 120 140 Jahren 
beim SchluBstand 23,0 29,8 35,0 39,2 42,0 em 
Unters~hied 6,8 5,2 4,2 2,8 
beim Lichtungsbetrieb 22,2 29,8 37,4 45,0 52,6 

" Unterschied 7,6 7,6 7,6 7,6 

Wahrend hiernach die auf den jeweiligen Mittelstamm bezogene 
Durchmesserzunahme beim SchluBstand von Jahrzehnt zu Jahrzehnt 
geringer wird, bleibt sie unter dem EinflnB der Lichtung gleich. Der 
Durchmesser ist aber unter ubrigens gleichen Umstanden ein MaBstab 
des Werles. AIle Mittel, ihn zu steigern, sowohl das direkte durch Er
weiterung des Wachsraums und der Verstarkung der Jahrringbreiten, 
als auch das indirekte durch Ausscheidung aller mangelhaft arbeitenden 
Bestandesglieder, mussen zur Anwendung gebracht werden, wenn die 
Stetigkeit der Durchmesserzunahme, wie sie in den oben genannten 
Erlragsnachweisen hervortritt, herbeigefuhrt werden solI. 

Nach den Untersuchungen R. Hartigs 1) muB es ferner als ein 
Vorzug angesehen werden, daB durch die Bedeckung mit einem Holz
hestand der Boden spater erwarmt, die Holzbildung daher mehr in die 
warmere Jahreszeit verschoben und die lockere Fruhjahrsschicht, die 
den Wert beeintrachtigt, vermindert wird. "Denselben EinfluB" - sagt 
Hartig - "welchen die Hochgebirgslage auf die Qualitat des Holzes 
ausubt, bewirkt dichter BestandesschluB, und zwar ebenfalls durch Ver
zogerung der kambialen Tatigkeit bis zum Beginn der langen und 
heiBen Tage und der vollendeten Ausbildung der neuen Triebe und 
Nadeln." Es ist aus den Erfahrungen der Praxis bekannt, daB die 
be step. HOlzer (z. B. Eichen im Spessart" Fichten im Bohmerwald) mit 
freier Krone und gedecktem FuB erwachsen sind. Diese nat,urlichen 
Wuchsbedingungen kann die moderne Forstwirtschaft nicht besser her
stellen als durch den Lichtungsbetrieb in Verbindung mit dem Unterbau. 
Endlich liegt auch in der groBeren Freiheit, die man in unterbauten 
Bestanden bezuglich des Aushiebs von schlechtwuchsigen und der Pflege 
der gutwuchsigen Stamme besitzt, und in der groBeren Sicherheit gegen 
manche atmospharischen Schaden, die mit dem Unterbau und der Lich
tung verbunden sind, ein nicht zu unterschatzendes Moment, das sich 
mit mehr oder weniger Bestimmtheit auch im Werle des Durchschnitts-

1) Das Rolz der deutschen Nadelwaldbaumc 1885, Kap. IX. 
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festmeters bemerklich macht und gewiirdigt werden muB, wenn es auch 
in den Zahlen der Statistik nicht erfaBt wird. 1m Unterbau Iiegt das 
einfachste Mittel, um gemischte Bestande, deren anerkannte Vorzuge 
nicht nur die Massen-, sondern auch die Wertleistung betreffen, in 
groBem Umfange zu erzeugen. 

3. Reinertrag. 
a) Waldreinertrag. 

Legt man zum Nachweis des Waldreinertrags einer normalen Be
triebsklasse von u Flii.cheneinheiten die Formel 

A+D-(e+v) 
u 

'Zugrunde, so treten beim Lichtungsbetrieb mit dem Unterbau gegen
uber der geschlossenen Bestandeserziehung positive und negative Ein
flusse hervor, die man gegeneinander abzuwagen hat, um den EinfluB 
auf den Waldreinertrag zu beurteilen. Der Abtriebsertrag (A) ist seiner 
Masse nach beirn Lichtungsbetrieb geringer als bei geschlossener Er
ziehung. Nach den Ertragstafeln fur Hessen betragt er 

SchluBstand . . 
Lichtungsbetrieb 

SchluBstand . . . . 
Lichtungsbetrieb . . 

bei der Eiche 
u = 100 120 

500 573 
329 360 

bei der Kiefer 
u = 80 100 

466 523 
325 355 

II. Standortsklasse 
140 160 Jahre 
635 693 fm 
389 411 " 

II. Standortsklasse 
120 140 Jahre 
554 575 fm 
379 399 " 

Hiernach sind beim Lichtungsbetrieb in den hOheren Altersstufen 
nur etwa zwei Drittel der Masse des gleichalterigen geschlossenen Be
standes vorhanden. Zu einer richtigen Beurteilung beider Bestandes
formen muB jedoch bemerkt werden, daB, namentlich bei der Kiefer, 
Unterbrechungen des Bestandesschlusses und Verminderungen der End
ertmge, auch ohne daB sie beabsichtigt sind, durch Naturschaden aller 
Art, eintreten. Altere reine Kiefernbesta.nde mit einem Vollertragsfaktor 
von mehr als 0,8 sind selten. Werden die Massen der im SchluB ge
haltenen Bestande mit 0,8 reduziert, so sind die Unterschiede gegenuber 
dem Lichtungsbetrieb weit geringer. Was die Beschaffenheit der End
ertmge betrifft, so ist, wie oben hervorgehoben wurde, der Wert des 
Stammholzes, der nach jeder Richtung ausschlaggebend ist, infolge der 
stii.rkeren Durchmesser, die der freiere Stand zur Folge hat, und der 
wirksameren Begiinstigung der wertvollsten Stii.mme, die der Unterbau 
ermoglicht, groBer als beim SchluBstand. Zum Abtriebsertrag des Haupt-
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bestandes kommt noch die durch den Unterbau erzeugte Holzmasse 
hinzu. Sie tritt um so mehr hervor, je mehr der Zuwachs des Haupt
bestandes im hOheren Alter durch Abnahme der naturlichen Wuchs
faktoren zurUckgeht. Mit Rucksicht auf diese mannigfachen Einflusse, 
die sich nicht immer in Zahlen fassen lassen, ist die in der Praxis hli.ufig 
gemachte Unterstellung durchaus berechtigt, daB die Lichtungen nicht 
starker gehalten werden sollen als so, daB die Haubarkeitsertrage ihrem 
Wert nach gegenuber dem SchluBstand nicht vermindert werden. 

Dem Minus der Masse an Abtriebsertrag steht beim Lichtungs
betrieb ein Plus an Vomutzungen gegenuber. Nach den genannten 
Ertragstafeln betragen auf II. Standortsklasse die Vorertrage: 

Holzart Alter..... 40 60 80 100 120 Jahre 
Eiche SchluBstand.. 27 30 31 32 31 fm 

Lichtungsbetrieb 61 62 55 49 43" 
Kiefer SchluBstand.. 30 46 37 29 24" 

Lichtungsbetrieb 66 69 59 54 48" 

Die Summe der Vorertrage ist: 
fur u = 100 120 140 160 Jahre 

Eiche SchluBstand • 237 300 361 409 fm 

" 
Lichtungsbetrieb . 429 518 596 667 

" 
fur u = 80 100 120 140 Jahre 

Kiefer SchluGstand 242 304 355 380 fm 

" 
Lichtungs betrieb 362 473 572 659 

" 
Beziiglich der negativen Bestandteile der obigen Formel ist zu be

merken, daB die Kosten fiir Verwaltung, Schutz etc. (v) von der tech
nischen Behandlung entweder ganz unberiihrt bleiben oder doch in so 
geringem und unbestimmtem MaGe durch sie beeinfluBt werden, daB 
die Unterschiede nicht zahlenmaBig nachgewiesen werden konnen. Die 
Kulturkosten werden durch die Vomahme des Unterbaues erhoht. 
Indessen fallen sie als negative Momente weniger in die Wagschale als 
von mancher Seite unterstellt wird. Es kommt in dieser Hinsicht in 
Betracht, daB die Ausfuhrung der in Frage kommenden Kulturen billig 
ist, weil sich der Boden zur Zeit des Unterbaues in einer gunstigen Ver
fassung befindet; er ist noch nicht starker mit Standortsgewachsen uber
zogen. FUr die Saat genugen einfache, oberflachliche platz- oder streifen
weise Verwundungen; Pflanzungen konnen mit schwachem Material aus
ge£Uhrt werden. Es sind femer weitere Verbande als bei der volligen 
Neubegriindung zu wahlen; da der Zweck des engen Verbandes, daB 
astreine Schiifte erzogen werden sollen, hier nicht vorliegt oder doch 
zurUcktritt. Der Zwack des Unterbaues ist in erster Linie auf die Er
haltung eines guten Bodenzustandes gerichtet. Die Kosten werden durch 
die ziemlich gleiohzeitig (kurz vor und nach dem Unterbau) eintretenden 
Mehrertrage der Durchforstungen weit ubertrof£en. 
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FaBt man alIe positiven und negativen Einwirkungen, die mit dem 
Lichtungsbetrieb und Unterbau verbunden sind, zusammen, so gelangt 
man, wenn auch nicht immer mit der wiinschenswerten Bestimmtheit. 
zu der Folgerung, daB der Waldreinertrag durch diese MaB
nahmen er h oh t werden kann. 

b) Bodenreinertrag. 
Weit bestimmter und starker als auf den Waldreinertrag .macht 

sich der EinfluB des Lichtungsbetriebs auf den Bodenreinertrag geltend. 
Wird dieser fiir eine Betriebsklasse von 1£ Flacheneinheiten durch die 
Formel 

A+D-(c+'JI)-N .O,op 
1£ 

bemessen, so ist ersichtlich, wie sehr die Hohe des Vorrats auf das Er
gebnis der Rechnung einwirkt. 

Nach den Ertragstafeln fiir das GroBherzogtum Hessen ist der 
normale Vorrat: 

SchluBstand 
Lichtungsbetrieb 

SchluBstand 
Lichtungsbetrieb 

1£=80 
143 
121 

1£= 60 
149 
140 

Eiche - m. Standortskla,sse 

100 120 140 160 Jahre 
189 230 268 304 fm 
146 168 187 205 

" 
Kiefer - m. StandortskIasse 

80 100 120 Jahre 
193 230 260 fm 
171 197 218 " 

Der Unterschied beziiglich des Vorrats ist hiernach sehr bedeutend, 
wenn er auch durch den hoheren Wert des Durchschnittsfestmeters, der 
beim Lichtungsootriebe vorliegt, etwas vermindert wird. 

Zu den gleichen Ergebnissen fiihren Berechnungen des Bodenerwar
tungswertes, der, wenn man annimmt, daB der Unterbau im Jahre b 
mit einem Aufwand von Cb M. vorgenommen wird, durch die Formel 

Au + Da '1, opu-a + ~. 1, OpU-b + .. - c· 1, opu- Cb '1, Opu-b 
I,OpU-l 

ausgedriickt werden kann. Fiir A gilt, was unter a bemerkt wurde, 
daB durch die Lichtung keine wesentlichen Verminderungen des End
ertrags erfolgen sollen. Die Nachwerte der Mehrertrage aus den in den 
Jahren a, b .•. erfolgenden Durchforstungen bewirken aber eine sehr 00-
deutende Steigerung der Bodenrente, gegen die der entgegengesetzte 
EinfluB der Nachwerte der Kulturkosten, welche der Unterbau ver
ursacht, zuriicktritt. 
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Wagt man die positiven und negativen Ertragsfaktoren gegen
einander ab, so laBt sioh nioht verkennen, daB der Liohtungsbetrieb den 
wesentliohsten Grundsatzen der Bodenreinertragslehre entspricht. Diese 
gehen einmal dahin, daB dieMassen- und Werterzeugung moglichst gefor
dert werden solI; zum andern wird verlangt, daB der Aufwand an Be
triebskapital nioht hOher sein soil, als es der Zweck der Produktion erfor
dert. In Verbindung mit dem Unterbau wird mit diesem Grundsatze der 
Okonomie zugleich der Forderung Rechnung getragen, daB der Boden 
in ohemisoher und physikalischer Hinsioht in gutem Zustand erhalten 
wird. Die zunehmende Anwendung des Lichtungsbetriebs in Staats-, 
Gemeinde- und Privatforsten 1) ist einer der wiohtigsten Erfolge, welche 
die Bodenreinertragslehre in der Neuzeit gefunden hat. 

4. Beschranknngen. 
Trotz der genannten Vorziige, die eine zunehmende Anwendung des 

Liohtungsbetriebes in Verbindung mit dem Unterbau zur Folge ge
habt baben, unterliegt er manchen Beschrankungen, die eine Verallge
meinerung seiner Durohfiihrung ausschlieBen. Die wichtigsten Ur~achen 
einer Besohrankung liegen in folgenden Umstanden: 

1. Unter vielen Verhaltnissen verdienen annahernd gleiohalterige 
Misohungen den Vorzug vor ungleichalterigen. Die Astreinheit von 
Eiohen- und Kiefernstam.m.en ist am groBten, wenn sie mit der Buohe 
in annahernd gleiohalterigen Misohbestanden erzogen und von friiher 
Jugend a.n allseitig von Buohen umgeben sind 2). Wo die Bedingungen 
zu gleiohalterigen Mischungen vorliegen, wird man daher auoh in erster 
Linie diese Bestandesform anzustreben haben. 

2. Haufig bildet sich auf natiirliohem Wege, duroh Aufsohlag und 
Auflug, ein Unterstand aus 3). Insbesondere findet sioh auf sehr gutem 
Boden Laubholz manoher Art (Hainbuohe, Hasel, manohe Strauoharten) 
von selbst ein. In Kiefern, die mit Laubholz gemischt waren, entstehen 
Ausschlage und Kernwiiohse. Wie leioht sich hier ein bodenschiitzender 
Unterstand einfindet, wird ersichtlioh, sobald die Bestande gegen den 
VerbiB von Wild geschiitzt werden. 

1) Am friihesten ist der Unterbau der Eiohe und Kiefer in den bayerischen 
Staatsforsten zur Anwendung gelangt; in vielen Wirtsohaftsregeln wird er als 
Mal3regel festgesetzt. In Preul3en wird er in neueter Zeit mehr und mehr an· 
gewandt, auf Grund der guten Resultate, die in den von Danokelmann und 
Runnebaum in der Oberforsterei Eberswalde durchgefiihrten Unterbauen vor· 
liegen. Auch in Wiirttemberg (Graner, Forstverwaltung Wiirttembergs 1910, 
S. 34 u. 41) hat der Unterbau gute Erfolge aufzuweisen. Fiir Hessen (Wirtsohafts· 
grundsii.tze fiir die der Staatsforstverwaltung unterstellten Waldungen, 1905, S. 23) 
wird allgemein vorgeschrieben: "Bestitnde und Gruppen liohtkroniger Holzarten 
sind mit Schattenholzarten zu unterbauen. Insbesondere gilt dies von Eiohen., 
Eschen., Kiefern· und Lii.rchenbestitnden sowie Gruppen." 

2) In neuester Zeit besonders aus der Praxis Wiirttembergs geltend ge· 
macht. Vgl. Graner, Die Forstverwaltung Wiirttembergs, 1910, S. 33f. 

3) Borggreve, Holzzucht, 2. Aufl., S. 350, Satz 8. 
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3. Die Bedeutung des Unterbaues ist auf Waldungen mit mildem 
und gemaBigtem Klima beschrankt. Je warmer die Lage und je tatiger 
der Boden ist, um 80 dringender ist das Bediirfnis des Unterbaues. 1m 
Hochgebirge mit kiihlen Lagen ist eine Deckung des Bodens dagegen 
nicht erwilnscht. Ebenso verhalt sich der AbschluB des Bodens von 
Sonne und Luft ungiinstig in feuchten, zu Trockentorfbildung geneigten 
Lagen, wie sie im westlichen Nordwestdeutschland haufig sind. 

4. Auch nach der Bestandesbeschaffenheit ergeben sich Abweichungen 
in der Anwendung des Unterbaues. Nur ffir gute Bestande, die in 
hohem Umtrieb behandelt werden sollen, ist der Unterbau am Platze. 
FUr Bestande von geringer Beschaffenheit, die nur Bau- und Schwellen
holz Hefem, sind die in Frage kommenden Umtriebszeiten zu kurz und 
der Wertzuwachs ist zu gering, als daB sich die Kosten der MaBnahme 
rentieren konnten. 

5. Endlich miissen auch die geringsten Bodenklassen ausgeschlossen 
werden. Auf solchen ist keine Holzart imstande, unter einer anderen 
zu wachsen. Die Kiefer in reinem Bestande ist hier die einzig mogliche 
Bestandesart. Auf BOden der geringsten Klassen kann aber unter Um
standen noch ein horstweiser Anbau empfehlenswert sein, der auch aus 
anderen Grunden, z. B. wegen ungleich auftretender Pilz-, lnsekten
ull.d Anhangschaden angezeigt ist. 

III. Der Uberhaltbetrieb. 
Neben dem Lichtungsbetrieb mit Unterbau, bei dem der Lichtungs

zuwachs einem Hauptbestand zugute kommen solI und der den Boden 
schiitzende Unterstand nur eine Erganzung bildet, kann der Lichtungs
zuwachs auch dadurch nutzbar gemacht werden, daB einzelne Licht
wuchsstamme in einem jungen Bestande, der iibrigens den Hauptbestand 
bilden solI, erhalten werden. 

Vom Uberhaltbetrieb wurde friiher in weit starkerem MaBe An
wendung gemacht als in der neueren Zeit. Er war das wichtigste Mittel,. 
um Starkholz zu erzielen. 1m Laubholzgebiet war die Eiche ganz all
gemein vertreten. An Stelle des friihem Mittelwaldes trat nach Ein
fiihrung dM schlagweisen Hochwaldes du_·ch G. L. Hartig der Uber
halt von Eichen im Buchengrundbestand. Wie sehr im Gebiet del" 
Kiefer vom Uberhalt Anwendung gemacht wurde, geht aus den Instruk
tionen Friedrichs d. Gr. hervor. Die 70jahrigen Umtriebszeiten, die 
diese vorschreiben, werden nur dadurch verstandlich, daB das Dber
halten guter Kiefem zur Erziehung von starkem Nutzholz angeordnet 
war. Eine gleiche Richtung tritt in vielen alteren Mitteilungen hervor. 
Auch spiiter ist im norddeutschen Kieferngebiet der Uberhalt der Kiefer 
von Pfeil I) und Danckelmann 2) vertreten worden. 

1) Deutsche Holzzucht, 1860, S. 410. "Zur Erziehung von Brennholz sind 
die hohen Umtriebszeiten ... niemals vorteilhaft. DaB Holz nimmt zwar, wenn 
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Erste Bedingung des tTberhalts ist, daB die Stamme, die freigestellt 
werden, gesund und gleichmaBig bekront sind. Sie miissen fahig sein, 
den Gefahren, denen sie beim Freistand ausgesetzt werden, Widerstand 
zu leisten. Innerhalb der hiernach vorliegenden SchrankEln ergeben sich 
Verschiedenheiten der Art des VOOrhalts in OOzug auf die Holzart und 
das Alter der tTberhaltstiimme. 

1. Uberhalt derselben Holzart. 
1m allgemeinen zeigt der Vberhalt in der langen Zeit seines Be

stehens ein sehr verschiedenes Verhalten. In den ersten Jahrzehnten 
(bill etwa zur Haifte der Umtriebszeit) haOOn gesunde Vberhaltstamme 
einensehr lebhaften Zuwachs. Die Zunahme der Durchmesser setzt .,ich 
noch einige Jahrzehnte in gleicher Weise fort, wie er unter I fiir Licht
schlage imll. oder 2. Jahrzehnt des Verjiingungszeitraumes angegeben 
wurde. Das Zuwachsprozent nimmt mit der Starke des Durchmessers 
nur allmahlich abo Ebenso verhiilt es sich beziiglich der Wertzunahme. 
Sie ist absolut und relativ OOmessen sehr bedeutend. Die Stamme 
wachsen schnell in hOhere Klassen. Der tTberhalt erscheint daher, wenn 
man lediglich die iibergehaltenen Stamme nach ihrem Verhalten in der 
ersten Haifte der Umtriebszeit ins Auge faBt, als eine sehr rentable 
MaBnahme, die geeignet ist, den Wald- und Bodenreinertrag der Wirt
schaft zu erhohen. . 

Eine dauernde Mehrleistung kann trotz dieses Verhaltens durch 
den tTberhalt nicht erzielt werden. Friiher odeI' spater, jedenfalls aber' 
im Laufe der zweiten Haifte der Umtriebszeit, ergeben sich ungiinstige 
Erscheinungen. Der Massenzuwachs laBt zufolge der Abnahme der 
natiirlichen W~chskraft imd durch den EinfluB des nachwachsenden 
Bestandes friiher oder spater nacho Ebenso verhiilt es sich in bezug auf 
den Wertzuwachs. Von einem bestimmten Zeitpunkt geht derselbe 
zUriick, je nach der Natur der Holzart und der Beschaffenheit der Stamme 
friiher oder spater. Bei der Buche tritt dieser kritische Zeitpunkt ein, 
wenn eine Starke des Schaftes von etwa 50 cm erreicht ist, bei der Tanne 
und Fichte erheblich friiher. Bei del' Kiefer hat der Wertzuwachs langere 
Dauer; allein er ist OOi dem langsamen Wuchs im hoheren Alter Zl ge
ring, als daB er der Forderung einer angemessenell Verzinsung geniigen 
konnte. Dei der Eiche ist die Wertzunahme am langsten allhaltend. 

es alter wird, an Brenngiite zu, Dies kann aber den bedeutenden Verlust an Masse 
nicht ersetzen, den man durch das Sinken des Zuwachses erleidet. Die ganz 
starken Holzer, zum Schiffbau ... , die uber 120 und 140 Jahre alt werden mussen, 
kann man nur in doppeltem Umtrieb mit Vorteil erziehen, indem man dazu ge
eignete Stiimme in so geringer Zahl stehen lliBt, daB sie dem neu anzubauenden 
Bestande durch ihren Schatten nicht nachteilig werden." 

I) In den Lehrrevieren von Eberswalde war es Wirtschaftsregel, daB in 
den besseren Verjiingungsbestafiden einzelne astreine, gut bekronte Kiefem uber
gehalten wurden. 
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Es ist ferner aus der gro13en Wirtschaft bekannt, da13 sich an trber
haltstammen haufig Fehler einfinden. Die Keime zu dies en waren ent
weder schon zur Zeit der Freistellung vorhanden oder sie haben sich im 
Laufe der Zeit durch auBere Einwirkungen, die niemals ganz ausbleiben, 
entwickelt. Diese Fehler nehmen im Laufe der Zeit zu. Daher ist es 
eine haufige Erscheinung, daB an Stammen, die eine Umtriebszeit iiber
gehalten sind, hohe Prozente anbriichigen Holzes vorliegen, durch die 
der Durchschnittswert, der den VergleichsmaBstab bildet, herabge
driickt wird 1). 

Die weitere Folge der angegebenen Verhaltnisse geht dahin, daB 
die Behandlung der trberhaltstamme, die ihrem individuellen Zustand 
am besten entspricht, von derjenigen des Hauptbestandes abweicht;· sie 
werden weit friiher hiebsreif als dieser. Eine Verschiedenheit der Nutzung 
ist aber aus praktischen GrUnden ausgeschlossen. Der Vorhieb der 
trberhalter wiirde BloBen schaffen, die bis zur Verjiingung woduktions
los bleiben und andere Schaden nach sich ziehen. Die Hiebsreife des 
ganzen Bestandes muB durch den jiingeren Hauptbestand bestimmt 
werden. Daher ist es unausbleiblich, daB die trberhaltstamme als ein 
sich nicht oder nur ungeniigend verzinsendes Kapital fortgeschleppt 
werden. Ferner ist zu beachten, daB die Wirkung des trberhalts auf 
den nachwachsenden Bestand ungiinstig ist. Der Massen- und Wert
zuwachs desselben wird vermindert. Hierdurch werden die Vorziige des 
trberhaltes oft vollstandig aufgehoben. Im ganzen wird ein Bestand 
mit trberhalt im richtig bemessenen Haubarkeitsalter annahernd die
selbe Masse und auch annahernd dieselben Werte liefern wie ein haubarer 
Bestand, in dem nur eine Altersklasse vertreten ist. Der Mehrwert, der 
in einem Bestand mit Dberhalt wahrend der ersten HaUte der Umtriebs
zeit erfolgt, wird durch die Minderleistung in der zweiten HaUte auf
gehoben 2). Das Vorratskapital ist aber in den mit trberhalt versehenen 
Bestanden ein groBeres; der Bodenreinertrag ist daher geringer. Ein 
besseres Verhaltnis wiirde sich erzielen lassen, wenn die Umtriebszeiten 
mit Riicksicht auf die trberhaltstamme verkiirzt wiirden. Zu diesen 
Folgerungen sind auch diejenigen Autoren, die doppelwiichsige Bestande 
empfohlen haben, gelangt. Insbesondere sind hier die Instruktionen 
Friedrichs d. Gr. zu erwahnen. Viele altere Schriftsteller vertreten 
ahnliche Grundsatze. Zu einer Zeit, da die Menge des erzeugten und 
zum Verkauf kommenden N utzholzes nur gering zu sein brauchte, 
konnte ein solcher Betrieb den okonomischen Anforderungen, die an 

1} In welchem MaBe dies geschieht, ist je nach den Standortsverhaltnissen 
und den Wachstumsbedingungen sehr verschieden. Die 500jahrigen Eichen im 
Forstamt Rothenbuch (Spessart) haben noch immer ein Nutzholzprozent von 
50-70. Vgl. die Mitteilungen der Staatsforstverwaltung Bayems 1913, S. 162. 
An vielen anderen Orten hat man aber mit einer weit schnelleren Zunahme des 
Anbrucbprozents zu rechnen. 

2} Vergleichende Untersuchungen hieriiber hat der Verfasser im § 29 (Band I) 
der Folgerungen der Bodenreinertragstheorie fUr die Buche niedergelegt. 
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die Wirtschaft zu stellen waren, durchaus entsprechen. Seitdem aber 
der Bedarf an Nutzholz jeder Art auGerordentlich gestiegen ist und 
das Eingreifen des Handels den Absatz in jeder Menge ermoglicht, ist 
dies nicht mehr der Fall. Wo die Bedingungen zur Erzeugung guten 
Nutzholzes vorliegen, soll diese auf der vollen Flache, nicht ~ur an 
einzelnen Stammen, stattfinden. Zu diesem Zweck ist aber das unter II. 
genannte Verfahren des Lichtungsbetriebs in Verbindung mit dem Unter
bau weit besser geeignet als das Dberhaltverfahren. 

Unter den neueren Autoren haben namentlich Jager 1) und Ho m
burg 2) den Dberhaltbetrieb vertreten. Als Regel muG jedoch unter 
den okonomischen Verhaltnissen der Neuzeit festgehalten werden, daG 
ffir die Umtriebszeit der Hauptbestand bestimmend ist; und alsdann 
ergeben sich die angegebenen MiGstande. 

2. Uberhalt von Holzarten, die vom Hauptbestand 
abweichen. 

Nach allen Richtungen wesentlich gfinstiger als der Dberhalt der 
gleichen Holzart verhalt sich bei richtiger Wahl und sorgfaltiger Pflege 
der Stamme der Dberhalt von anderen Holzarten. Insbesondere kommen 
in dieser Richtung lichtkronige Holzarten fiber schattenertragenden 
in Betracht. Diese schaden dem nachwachsenden Bestand in ge"ingerem 
Grade. Da es 8ich vorzugsweise um wertvolle Stamme handelt, findet 
auch ein weit langer anhaltender Wertzuwachs statt. In erster Linie 
ist in dieser Beziehung der Dberhalt von Eichen in Buchenbestanden 
hervorzuheben. Ihre bleibende Bedeutung hat diese Bestandesform da-

1) Jager (Holzbestandsregelung und Ertragsermittelung der Hochwii.lder, 
1854) gelangte in dem Bestreben, den Zuwachs zur Masse und Stiirke der Stii.mme 
und Bestiinde in das richtige Verhaltnis zu setzen, bezuglich des Uberhalts zu 
nachstehenden Folgerungen: "Die bisherige Betriebsweise mit der Erziehung 
reiner, gleichmaBiger und gleichalteriger Bestiinde scheint den Wuchsverhaltnissen 
des Holzes nicht zu entsprechen... Ein zutraglicher Hochwaldbetrieb ist ein 
solcher, wo ein Umtrieb von halber Dauer in einem von ganzer Dauer liegt, worin 
das Holz des ersteren der Unterstand und das des letzteren der Oberstand, ferner 
der Umtrieb von halber Dauer der Unterstands-, dagegen der andere der Ober
stands-Umtrieb genannt werden kann. Hat man sich erst volistii.ndig iiberzeugt, 
daB eine solche Betriebseinrichtung aIle vemiinftigen Zwecke der Holzerziehung 
gegenseitig vermittelnd umschlieBt, daB Kahlschlage nachteilig, oft verderblich 
werden ... , daB selbst in Fichten die Uberhaltung von Oberstiindem haufig aus
fiihrbar und niitzlich sei, so wird man es als Pflicht anerkennen, Kahlschlage 
iiberall nach Kraften zu vermeiden, vielmehr stets mit Oberstiindem in einem 
Umtriebe zu wirtschaften, soweit sie den Umtrieb des Unterholzes noch gesund 
aushalten konnen." 

2) Die Nutzholzwirtschaft im geregelten Hochwald-Uberhaltbetrieb und 
ihre Praxis, 1878. Der Betrieb ist ein doppelwiichsiger Hochwald. Der Um
trieb des Grundbestandes wird auf 60 bis 80 Jahre festgesetzt; die Uberhii.lter 
(nutzholztiichtige Laub- und Nadelllolzer, die einzeln und horstweise begriindet 
werden) erreichen das doppelte Alter. 

Mar tin. Forst!. Statik. 2. Auf!. 26 
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durch, daB die Eiche ein von anderen Holzarten abweichendes Alter 
erreichen muB. 

Ein ungefahrer Nachweis der Rentabili.tat ergibt sich aus den 
Untersuchungen des Zuwa ,hsganges. Oberhaltstamme im Buchengrund
bestand waren friiher in reichem MaBe vertreten. Nach den vom Ver
fasser u. a. angestellten Untersuchungen 1) gestaltet sich der Massen
zuwachs von Oberhalteichen auf gutem Standort (II. Klasse) etwa 
folgendermaBen: 
Alter . . . 100 120 140 160 180 Jahre 
din 1,3 m . 30 40 48 54 60 cm 
d 10-12 m 20 30 30 44 50 
n..... 4 5 6 7 8" 
Zuwachs. . 5 3 2 1,3 1 % 

Der Wertzwachs ist je nach der Beschaffenheit der Stamme auBer
ordentlich verschieden. Bei den durch ihre Qualitat ausgezeichneten 
Eichen des Spessarts geniigen schon wenige Zentimeter Starkezunahme, 
um ihre Preise sehr elheblich zu steigern 2). Nach den in Hessen an 
guten Eichen (Klasse a) erzielten Durchschnittspreisen 3) stellt sich die 
Wertzunahme des Schaftholzes etwa folgendermaBen dar: 
Alter . . . . . . . . 100 120 140 160 
Wert des Schaftholzes 25 40 60 80 
Unterschied . 15 20 20 10 
In Prozenten 77 40 29 12 
FUr 1 Jahr . . . . . 3,9 2 1,5 0,6 

180 Jahre 
90 M 

" 

Hiernach erscheint der Dberhalt der Eiche, wenn er auf gute 
Stamme beschrankt wird und das Alter, in dem der Vberhalt beginnt, 
nicht zu hoch und seine Dauer nicht zu lang ist, als eine MaBnahme, 
die auch vom Standpunkt der Reinertragslehre empfohlen werden kann; 
ebenso der Oberhalt einzelner Kiefern und Larchen in einem Grund
bestand aus Buche, Tanne, Fichte, sofern bei der Auswahl der Stamme 
sorgfaltige Riicksicht auf ihre Beschaffenheit genommen wird. 

Auch bei der Kiefer kann der Oberhalt, wenn er friihzeitig, im 
Alter von 60 bis 80 Jahren und mit Auswahl guter Stamme erfolgt, 
zur Erhohung des Bodenreinertrags beitragen. Alsdann findet an den 
Oberhaltstammen, wenn sie nicht von auBeren Gefahren betroffen 
werden, ein so anhaltender Massen- und Wertzuwachs statt, daB der 
Fot'derung einer angemessenen Verzinsung wahrend einer vollen Um
triebszeit geniigt wird. 

1) Folgerungen der Bodenreinertragstheorie, § 83. 
2) Nach den Mitteilungen der Staatsforstverwaltung Bayems, 15. Heft, 

betrug im Jahre 1913 der Preis fiir 
Eichen-Stamme. . . .. I II III IV V 

iiber 60 56-60 51-55 45-50 36-44 
im Forstamt Rohrbrunn 285 171 131 104 82 

" Rothenbuch 246 166 115 79 57 
3) Vgl. die Darstellungen der Preise S. 289 im 3. Abschnitt. 

VI Kl. 
31-35cm 

53 M. 
32 " 



Siebenter Abschnitt. 

Die Bestimmung der Hiebsreife. 
Die Bestimmung der Hiebsreife ist die einfluBreichste und schwierigste 

Aufgabe der forstlichen Statik. Die lange Dauer, die zwischen der 
BegrUndung und Ernte der Bestande liegt, gibt der Forstwirtschaft ibren 
eigentiimlichen Charakter, der in dieser Weise bei keinem anderen Zweige 
der Bodenkultur hervortritt. Die Reife der meisten landwirtschaftlichen 
Gewachse wird durch natiirliche Kennzeichen bestimmt, so daB keinerlei 
Meinungsverschiedenheiten dariiber bestehen. Die Holzgewachse konnen 
dagegen in sehr verschiedenem Alter als reif zur Ernte bezeichnet werden; 
ein diesen Zeitpunkt bestimmendes Merkmal ist an ihnen nicht vor
handen. 

Bei der Untersuchung der Hiebsreife pflegt man, wie es auch beim 
Versuchswesen geschieht, von regelmaBigen, gesunden, geschlossen er
zogenen Bestanden auszugehen. Die in der Wirklichkeit vorliegenden Be
stande sind aber von sehr verschiedener Beschaffenheit. Auch bei 
gleicher Hoizart, gleichen Standorts- und Absatzverhaltnissen kann die 
Hiebsreife, je nach der Entstehung und Behandlung der Bestande und 
den Anspriichen, die vom Wirtschaftsfiihrer oder Waldeigentiimer an 
die Rentabilitat gestellt werden, verschieden sein. Bei der Anwendung 
der forstlichen Statik auf die Betriebsregelung ist ferner zu beachten, 
daB man hier nicht nur die Hiebsreife des einzelnen Bestandes, sondern 
auch das VerhaItnis verschiedener Bestande in bezug auf den Grad der 
Hiebsbediirftigkeit zu untersuchen hat. Die Beurteilung des letzteren 
ist oft schwieriger als die Bestimmung der Hiebsreife an sich. Eine un
mittelbare Anwendung der von normalen Bestanden gewonnenen Er
gebnisse kann in vielen Fallen nicht gemacht werden. In der Praxis 
der Betriebsregelung wird deshalb bekanntlich eine sogenannte Umtriebs
zeit festgestellt, die fiir die Berechnung des normalen Alters, der nor
malen Hiebsflache, des normalen Vorrats maBgebend ist. In den nach 
der Umtriebszeit bestimmten Rahmen der gleichen Betriebsklasse mUssen 
oft Bestande eingefiigt werden, die nach ibrer Beschaffenheit (Holzart, 
Wuchs, SchluB) die Hiebsreife in verschiedenem Alter erreichen. Trotz 

26· 
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Bolcher in der Praxis unvermeidlichen Abweichungen muB auf deD Nach
weis der Hiebsreife unter Zugrundelegung regelmaBiger Bestande groBer 
Wert gelegt werden. Ihre Beurteilung gibt dem Betriebe eine bestimmte 
Richtung, die von nachhaltigem EinfluB ist, auch wenn fiir den Gang 
der Nutzungen zumeist andere Verhaltnisse im Vordergrunde stehen. 

Die Bestimmungsgrnnde fiir die Hiebsreife liegen einerseits in den 
natiirlichen Grundlagen der Forstwirtschaft, andererseits in den Wirt
schaftszielen. Die gegebenen natiirlichen Grundlagen sind zunachst die 
Standortsverhaltnisse, die die Ertragsfahigkeit bestimmen; sodann die 
physiologischen Eigenschaften der Holzarten, durch die sie in den Stand 
gesetzt sind, die im Boden und in der Luft gegebenen Nahrstoffe zur 
Holzerzeugung zu verwenden. Das Ziel der Wirtschaft ist, abgesehen 
von Waldungen, die den Zwecken des Schutzes und der landschaftlichen 
Schonheit dienen sollen, auf die Erzeugung bestimmter Werte gerichtet. 
Diese miissen bei der Feststellung der Hiebsreife sowohl nach ihren 
absoluten Betragen als auch nach ihrem Verhaltnis zu den Kosten, die 
zu ihrer Erzeugung erforderlich sind, nachgewiesen werden. Die bei der 
Feststellung der Hiebsreife anzuwendende Methode ist entweder eine 
gutachtliche, darin bestehend, daB die Zeit, die zur Erzeugung gewisser 
Sortimente notig ist, nach dem Gang des Zuwachses eingeschatzt wird 
- oder es werden bestimmte Berechnungen vorgenommen, die die 
Leistung der Bestande im Verhaltnis zum Produktionsaufwand nach
weisen. Wegen des standig wechselnden, flieBenden Charakters der Er
tragselemente ist ein scharfer Nachweis der Hiebsreife nur selten mog
lich. Die Ergebnisse der auf sie gerichteten Berechnungen haben keine 
allgemeine, sondern nur zeitlich und ortlich beschrankte Bedeutung. 
Unter allen Umstanden erscheint es' jedoch notwendig, daB die in der 
einen oder anderen Weise abzugebenden Urteile durch positive Zahlen 
belegt werden. 

I. Gntachtliche Bemessnng der Hiebsreife nach 
dem Znwachsgang. 

1. Allgemeine Gesichtspunkte 1). 
In jedem Wirtschaftsgebiete konnen bestimmte Holzsortimente be

zeichnet werden, deren Erzeugung als charakteristisches Wirtschafts
ziel zu gelten hat. Sie umfassen das Holz des Schaftes, vom FuBe des 
Baumes bis zur grnnen Krone. Der Wert des Schaftholzes wird durch 
seine technischen Eigenschaften und durch seine Dimensionen bestimmt. 

1) Sie sind in einer den naohstehenden Ausfiihrungen entspreohenden Weise 
in der neueren Forsteinriohtungspraxis zum Ausdruok gekommen: In der An· 
weisung fUr die Forsteinriohtung der Konigl. Bayerisohen Staatswaldungen 
1910, S. lSI.; in den Vorsohriften fiir die Aufstellung und die Revision der Forst
einriohtungswerke in ElsaJl· Lothringen 1910, § 12; in der Anleitung zur Forst
einriohtung der Thurn und Taxissohen Verwaltung 1911, § 43-46. 
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Da. a.ber die substantielle BeschaHenheit des Holzes, von der Gewicht, 
Harte, Festigkeit und andere technische Eigenschaften abhangen, in 
erster Linie in der Natur der Holzart und in den Standortsverhaltnissen 
ihre Ursachen hat, so ist der Nachweis der Hiebsreife vorzugsweise auf 
die Dimensionen, Lange und Starke der Stamme, zu griinden. . 

. Um die Starke zum Alter in Beziehung zu setzen, muB die Rohe, 
in der sie gemessen wird, bezeichnet werden. Als solche kann in Be
tracht kommen: erstens der untere Querschnitt des Stammes, dessen 
Alter mit dem Alter des Baumes iibereinstimmt; zweitens die Rohe in 
1,3 m oberhalb des Stocke"!, die deshalb Bedeutung hat, weil hier die 
Ermittelung der Massen des stehenden Rolzes stattfindet; drittens die 
Mitte der Stamme, nach der die Bildung der Stammklassen und die 
Berechnung der Masse des liegenden Rolzes bewirkt wird; viertens end
lich die obere Starke der Stamme, die deshalb vorzugsweise zu beachten 
ist, weil von ihr die Gebrauchsfahigkeit eines ganzen Stammes zu Ver
wendungsarten, die eine gewisse Starke verlangen (wie z. B. Schwellen
holz, Bauholz, Stangennutzholz u. a.) abhangt. Da aIle Untersuchungen 
iiber die Hiebsreife zu den Sortimenten der Wirtschaft in Beziehung 
gesetzt werden, so empfiehlt es sich, den Nachweis des Starkezuwachses 
auf die Rohe zurUckzufiihren, nach der die ZugehOrigkeit zu den Stamm
klassen bestimmt wird. Diese Rohe ist beim Laubholz in fast allen 
deutschen Staaten die Mitte der Nutzstamme. Beim Nadelholz ist es 
entweder gleichfalls die Mitte, oder eine bestimmte, durch die Stamm
klassenbildung angeschriebene Hohe (z. B. in Siiddentschland von 
10-12-16-18 m). 

Das Alter der Hiebsreife setzt sich zufolge der vorstehenden Er
orterungen zusammen: erstens aus der Zeit, die erforderlich iat, um die 
Rohe, in der die ffir die Stammklasse charakteristischen Durchmesser 
gexpessen werden, zu erreichen; zweitens aus der Zeit, die erforderlich 
ist, um an dieser Stelle eine bestimmte Starke hervorzub~ingen. Die 
Rohe regelmaBiger Bestande ist bei richtiger Bestandesbehandlung eine 
Funktion des Alters und der Bonitat. Der Starkezuwachs kann nach 
den Entwicklungsbedingungen auBerordentlich verschieden sein. Er liegt 
in weiteren <kenzen, als man nach den Angaben normaler Ertragstafeln 
anzunehmen geneigt ist. Bei ungehemmter Entwicklung eines Baumei! 
ist die Fahigkeit der Durchmesserzunahme zur Zeit der starks ten Wuchs
kraft (im Alter von etwa 30-60 Jahren) am groBten. Die Bildung 
astreiner Stamme ist jedoch an die Bedingung gekniipft, daB der Starke
zuwa.chs in der Jugend beschrankt und die Bildung oder Erhaltung 
starkerer Aste verhindert wird. Spater, nach dem angegebenen Alter, 
nimmt bei Erhaltung vollen SchluBstandes die Jahrringbreite abo Wirt
schaftliche Riicksichten, die. auf Erzeugung guter starker Sortimente 
gerichtet sind, fiihren jedoch dahin, dem Sinken des Starkezuwachses 
durch kraftige Durchforstungen und Lichtungen entgegenzutreten. Die 
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Unterschiede in den Jahrringbreiten Bollen somit nach M6glichkeit be
schrankt werden. 

Zur BeurteiIung der Hiebsreife ist nun aber nicht der laufenda 
Zuwachs einer bestimmten Altersstufe, sondern die Summe aller Wuchs
perioden, die der Baum zUriickgelegt hat, maBgebend. Man m,u3 dahei 
auf die durchschnittliche Jabrringbreite eingehen, die sich aus dam 
Durchmesser und der Zahl der Jahrringe ergibt. Nimmt nun schon der 
laufende Starkezuwachs unter dem EinfluB eines stetigen, sich allmahlich 
verstarkenden Durchforstungsbetriebs nur sehr allmahlich ab, so wird 
ein annaherndes Gleichbleiben der durchschnittlichen Starkezunahme 
der Bestandesmittelstamme, die allmahlich in hOhere Klassen aufriicken, 
unbedenklich unterstellt werden diirfen, wie es auch den Ansatzen der 
Ertragstafeln, die den EinfluB der Durchforstung auf den Starkezuwachs 
geniigend hervortreten lassen 1), entspricht. Bezeichnet man mit: 

a die Zeit, in der die Hohe, in der die Starke gemessen wird, 
erreicht ist, 

d den Durchmesser an dieser Stelle, 
'" die Zahl der Jahrringe, die im Durchschnitt der Jahre, in denen 

dieser Durchmesser gebildet ist, auf 1 cm entiallen, so ist die 
Umtriebszeit 

d ",d 
u=a+ (~) =a+T. 

1) Zur Begriindung der folgenden Ansitze des Stii.rkezuwachses diene em 
Blick auf die Ertragstafeln fiir Hessen. Nimmt man an, daP die MaBMhe von 
1,3 m in 10 Jabren erreicht iat, so ergeben siob fiir die II. Standortskla.sse foJgende 
Zahlen: 

Alter ......... 60 80 100 120 140 Jahre 
Eiche Durchmesser 21,4 29,2 36,6 43,5 49,9 cm 

(Lichtungsbetrieb) 
Durchschnittl. Jahrringbreite . 0,21 0,21 0,20 0,20 0,19 

" 
Buche Durchmesser 16,2 23,4 30,0 35,9 41,2 cm 

(starke Durchforstung) 
Durchschnittl. Jahrringbreite 0,16 0,17 0,17 0,16 0,16 " 

Kiefer Durchmesser 22,2 29,8 37,4 45,0 52,6 em 
(Lichtungsbetrieb) 

Durchschnittl. Jahrringbreite .0,22 0,21 0,21 0,20 0,20 " 
Fichte Durchmesser 20,1 27,2 33,4 39,0 cm 

(starke Durchforstung) 
Durchschnittl. Jahrringbreite . 0,20 0,20 0,19 0,18 

" 
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2. Nach Ma.8gabe der einzelnen Holzarten. 

a) Laubholz. 

I. Eiche. 

Bei der Eiche ist, wie bei allen LaubhOlzern, das unterste Stuck 
des Schaftes der die Hiebsreife bestimmende Teil des Baumes. Der 
zum Hiebe kommende Stamm bnn in drei nach ihrer physiologischen 
Tatigkeit und ihrer wirtschaftlichen Bedeutung verschiedene Teile zer
lagt werden: erstens das unterste Stammstfick, das astreines Schneide
holz liefern und ffir alle wirtschaftlichen MaBnahmen bestimmend sein 
solI; zweitens das mittlere Stammstuck, das abgestorbene Aste und 
Astriickstande enthalt und nur zu geringen Verwendungsarten tauglich 
ist; drittens den obersten, haufig in Aste auseinandergehenden Teil, der 
seine Bedeutung als Trager der griinen Krone besitzt. Die von der 
Krone eingenommene Hohe solI, wie bei Begriindung der Durchforstungs
grade geltend gemacht wurde, mindestens ein Drittel der ganzen Baum
lange betragen; ebenso wird man den untersten Stammteil auf mindestens 
ein Drittel der ganzen BaumIange beziffern mUssen. Hiemach wiirde 
man auf guten Bonitaten (mit etwa 30 m langem Holz) astreine Stamme 
von 10 m, auf mittleren Bonitaten (mit ca. 24 m langem Holz) solche 
von 8 m Unge als Ziel der Wirtschaft anzusehen haben. Der Durch
messer, der die Bildung der Stammklassen bestimmt, liegt im ersten 
Fall in der Hohe von 5 m, im zweiten Fall in der Hohe von 4 m. Die 
Starke in der Stammitte wird man nach der Statistik fiber den Wert
zuwachs auf guten Bonitaten zu 60 em, auf mittleren zu 50 em an
nehmen diirfen. 

Die Feststellung der Zeit, in der die genannten Hohen erreicht 
werden, kann naeh Ertragstafeln bewirkt werden. Zum Nachweis der 
zur Herstellung der Starke erforderliehen Zeit, die nach den Wachs
tumsbedingungen sehr verschieden sein kann, sind Untersuchungen an 
den in den Sehlagen liegenden Stammen vorzunehmen. Nach den in 
dieser Hinsieht vorliegenden Ergebnissen darf man unterstellen, daB die 
durchschnittliche Jahrringbreite im SchluB erzogener Eichenbestande 
auf guten BOden etwa l/S' auf mittleren 1/., auf geringen 1/7 bis 1/8 em 
betragt. Auf BOOen, die einen langsameren Wachstumsgang zeigen als 
hier unterstellt ist, wird an den meisten Orten auf die Erziehung der 
Eiche verziehtet werden mUssen 1). 

i) Hiermlt ist nicht gesagt, daB nicht unter bestimmten Verhiltnissen bei 
einem nooh langsameren Wachstumsgang. alB er duroh eine durohsohnittliohe 
Jahrringbreite von 1/8 cm charuterisiert wird, vortreffliohes Eiohenholz erzeugt 
werden kann. Die besten Eichen DeutBohlands haben Jahrringe von bum 1/10 om. 
1m Durohschnitt einer Anzahl gefiLllter Alteiohen im Forstamt Rothenbuoh im 
SpeSBa.rt zeigten 50 J ahrringe 
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Nach vorstehenden Unterstellungen kann die Zeit der Hiebsreife 
folgendermaBen eingeschatzt werden: 

Standort Wirtsehaftsziel d a n a+ dn 
2 

gut Schneideholz von em Jahre Jahre 
(Baumlange 26-30 m) 10m Lange und 

60 cm Mittenstarke 60 20 5 170 
mittel Schneideholz von 

(Baumlange 22-26 m) 8 m Lange und 
50 cm Mittenstarke 50 20 6 170 

Hiernach sind auf guten und mittleren Bonitaten Umtriebszeiten 
von 160 bis 180 Jahren erforderlich, um Eichenstammholz von der 
Starke und Beschaffenheit, wie sie im Handel vorzugsweise begehrt 
werden, zu erzeugen. 

II. Buche. 

Die Bestimmungsgriinde der Umtriebszeit stimmen hier im wesent
lichen mit denjenigen fur die Eiche uberein. Auch bei der Buche ist 
es das unterste Stuck des Schaftes, das annahernd auf ein Drittel der 
Baumlange angesetzt werden kann, welches der wirtschaftlichen Produk
tion die Richtung gibt. Abweichend ist nur, daB die Wertzunahme des 
Buchenstammholzes viel fruher nachlaBt als bei der Eichel). Nach der 
Statistik der Sachsischen Staatsforstverwaltung zeigt die Buche bis zu 
etwa 45 cm Starke lebhaften Wertzuwachs. Wie die Zahlen aus Bayern, 
Baden und Hessen ersehen lassen, nimmt allerdings der Wert des Stamm
holzes mit wachsendem Durchmesser bis zur starksten Klasse zu. Aber 
die Wertzunahme ist doch, mit seltenen Ausnahmen, zu gering, um die 
mit ihrer Erzeugung verbundenen Opfer zu rechtfertigen. Nach den 
genannten und anderen Nachweisen wird man unterstellen diirfen, daB 
auf guten Bonitaten Stamme von 50 cm - auf mittleren solche von 
40 em Mittendurchmesser als Ziel der Wirtschaft angesehen werden. Die 
durchschnittliche Jahrringbreite kann annahernd gleich derjenigen der 
Eiche angenommen werden, auf guten Boden zu 1/6 cm, auf mittleren 
zu l/S cm. Geringe Boden, auf denen die Jahrringbreite hinter diesen 
MaBen zuruckbleibt, sind von der Nachzucht der Buche, soweit sie 
nicht nur den Boden schiitzen soIl, auszuschlieBen. 

im Alter von 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 Jahren 
cine Breite von 4,8 4,6 4,3 4,4 4,1 4,1 em 

Ahnlleh ist der Waehstumsgang bei den meisten Alteiehen des Spessarts, 
wie daraus hervorgeht, daB die meisten dieser 400--500jahrigen Stamme in 
BrusthOhe eine Starke von 80---100 em haben. Aber ala Regel wird man trotz
dem an den bezeiehneten MaBen festhalten miissen. Bei einer Breite von nur 
1/10 em wiirden mindestens 300 Jahre erforderlieh sein, um .Stamme von 60 em 
zu erzeugen. 

1) VgI. die im 3. Absehnitt angegebenen Durehsehnittspreise. 
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Bei Unterstellung der genannten MaBe ist die Umtriebszeit der 
Buche wie folgt einzuschatzen: 

Standort Wirtschaft8ziel d 

gut Schneideholz von 10 ill 
(Baumlange 26-30 m) Lange und 50 cm 50 

Mittendurchmesser 
mittel 

(Baumlange 24 m) 
Schneideholz von 8 m 

Lange und 40 cm 40 
Mittendurchmesser 

a 

5 

20 6 

a+ nd 
2 

145 

140 

Wenn die Erzeugung von Buchennutzholz von guter Beschaffen
heit und der 'angegebenen Starke Wirtschaftsziel ist, darf hiemach unter 
den angegebenen Wachstumsbedingungen das Alter der Hiebsreife nicht 
unter 140 Jahre festgesetzt werden. 

Da in den meisten deutschen Laubholzgebieten die Mischung der 
Eiche und Buche die wichtigste Bestandesart ist, so bleibt hier noch 
die Frage zu erortern, welche Folgerungen sich aus den ffir die einzelnen 
Holzarten gefundenen Ergebnissen ffir diese Mischung ergeben. Dem 
Umstand, daB die Umtriebszeit der Eiche unter den angegebenen Be
dingungen um etwa 30 Jahre hOher ist als diejenige der Buche, ent
spricht es am besten, daB die betreffenden Flachen zunachst mit der 
Eiche angebaut werden und daB diese spater, im Alter von 30-40 Jahren, 
mit Buche unterbaut wird. Sofern aber, wie es nach vielen Richtungen 
sehr erwiinscht ist, beide Holzarten gleichzeitig verjungt werden 1), muB 
die Eiche als die in okonomischer Hinsicht wichtigere Holzart fUr die 
Zeit der Hiebsreife ausschIieBlich bestimmend sein. Um wesentlich star
kere Sortimente als die oben bezeichneten zu erzeugen, bleibt das Ver
fahrendes Vberhalts, durch das in der Vf;lrgangenheit die besten 
Eichen erwachsen sind, auch ffir die Zukunftvon Bedeutung. 

b) Nadelholz. 
I. Fichte und Tanne. 

Beim Nad.elholz tritt der EiilfluB derLange auf die Verwendbar
keit viel starker hervor. Es istnicht die Starke im unteren Stammteil, 
sondern die Starke in einer bestimmten oberen Hohe, die die Fahigkeit 
zu den wichtigsten Verwendungsarten, insbesondere zu Bauhclz, be
stimmt. Diesem Umstand geben die suddeutsehen Klassen am besten 
Ausdruek. Naeh ihnen sind die Stammklassen wie folgt gebildet: 

I. II. m. IV. V. VI. Klasse 
Mindestmnge . . . . . . 18 18 16 14 10 - m 
Mindestdurchmesser in dar 

bezeichneten Hohe . . 30 22 17 14 12 7 em 

1) 1m Binne der Kundgebungen aus Wiirttcmberg; vgl. Graner, Die Forst
verwaltung Wiirttembergs, 1910, S. 33. 
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Die Jahrringbreite der Fichte und Tanne ist auf Standorten. denen 
gleiche BonitatsziHem fur die betre££enden Holzarten gegeben werden, 
in der Jugend, bis zum Stangenholzalter, starker als bei den harlan 
Laubholzem. 1m Alter stehen sie den Laubholzem dagegen nacho Zur 
Zeit der Hiebsreife weichen sie von denselben nicht erheblich ab 1). 

Als Ziel der Wirtschaft werden Stamme der ersten der obigen 
Klassen nur selten aufgestellt werden dUrfen. Die Statistik der sud
deutschen Staatsforstverwaltungen I) zeigt, daB die Wertzunahme von 
der II. zur I. Klasse nur gering ist. Vielmehr genugt es, wenn fiir gute 
Bonitaten Stamme II. Klasse das Wirtschaftsziel bilden. Sind sie der 
Hiebsreife zugrunde gelegt, so entfalien neben ihnen auch Stamme 
I. und III. Klasse 3). Fur mittlere Bonitaten werden Stamme III. Klasse 
- fiir geringe solche IV. als Wirtschaftsziel angenommen werden dUrfen. 
Hiemaeh laBt sieh die Umtriebszeit etwa folgendermaBen einschatzen: 

Standort Wirlsehaftsziel d a n a+ nil 
2 

em Jahre Jahre 
gut Stammholz II. Klasse 22 50 4 94 

mittel 
" 

Ill. 
" 

17 55 5 97 
gering 

" 
IV. " 14 60 6 102 

Zu ahnliehen Resultaten gelangt man auch bei Zugrundelegung 
von Taxklassen, die nach der Starke in Stammitte gebildet sind. Nach 
der Statistik der Saehsisehen Staatsforstverwaltung darf man fiir gute 

23-29 
Standorte die Erzeugung von Stammen mit ~~ em Mittendureh-

1) Der mittlere Durehmesser in BrusthOhe wird in den Ertragstafeln a.us 
Preullen a.uf II. Bonitat im Alter von 100 Jahren fiir Eiehe zu 32,9 em, fiir Buehe 
zu 32,2 em, fiir Fiehte zu 33,4 em, fiir Kiefer zu 31,6 em angegeben. 

2) Vgl. die Zahlennaehweise und graphisehen Darstellungen der Durch
lIebnittspreise aus Bayem, Baden und Hessen im 3. Absehnitt. 

3) In den EinzeHallen, mit denen es die Praxis zu tun hat, sind deshalb (was 
hier nur angedeutet - nieht durchgefiihrt werden kann) den beziigliehen Be
reohnungen die Prozente der Stammholzklassen, die sieh bei den Endhieben ver
lIehiedener Umtriebszeiten ergeben, zugrunde zu legen. Naeh Tafel V des Antrags 
des Grafen zu Toerring-J ettenbaeh, 1908, die Nutzungen aus den bayerisohen 
Staatswaldungen betreffend, entfallen bei der Fiehte vom Gesamt-Langholzanfall 
folgende prozentisehe Anteile: 

u 
80 

(79-81) 

100 
(9S-102) 

120 
(117-123) 

Standorts-
klasBen 

I 
II 
III 
I 
II 
III 
I 
II 
III 

I 
7 
1 

34 
9 
2 

58 
30 

7 

StammklaSBen 
II III 
38 37 
19 40 
5 36 

41 20 
41 25 
23 41 
31 9 
42 22 
36 37 

IV 
13 
25 
34 

5 
11 
21 

2 
5 

14 

v 
50/ 0 . 

15 " 
25 " 

4" 
13 " 

1" 
6" 
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messer als Wirtscha.ftsziel ansehen. 1st die durchschnittliche Stamm
lange 16 m, die durchschnittliche Jahrringbreite 1/5 cm, so ergibt sich 

h· . H' b if I 30 26 . 5 lersus em Ie sre ea ter von + -2- = 95 Jahren. Auf den 

besten Standorten wird das Ziel auf starkere Durchmesser zu richten 
sein; zugleich ist aber auch die durchschnittliche Jahrringbreite groBer. 
Auf geringen Bonitaten ist beides niedriger, so daB wesentliche Unter
Bchiede nach den Bonitaten nicht vorliegen. 

II. Kiefer 1) und Larche. 

Bei der Kiefer werden, je nach den standortlichen Grundlagen 
und okonomischen Zielen, weit groBere Unterschiede in der Hohe der 
Umtriebszeit erforderlich als bei der Fichte und Tanne. Unter gftnstigen 
Standortsverhii.ltnissen, insbesondere auf den besseren tiefgrftndigen 
SandbOden, ist, wie aus der Statistik der preuBischen, bayerischen, 
badischen und hessischen Staatsforstverwaltungen hervorgeht, die Wert
zunahme guter, astreiner Bestande weit langer anhaltend als bei der 
Fichte. Daher wird unter solchen Verhaltnissen auch das Wirtschafts
ziel auf starkere Sortimente gerichtet werden miissen. Man wird hier 
bei der gutachtlichen Bemessung der Umtriebszeit nach dem Zuwachs
gang die erste Stammklasse nicht ganz auBer acht lassen. Mit dem 
hoheren Alter. der Kiefer ist aber, auch bei genugendem Wachsraum, 
eine Abnahme des laufenden Starkezuwachses verbunden, die bedeutend 
genug ist, um auch die durchschnittliche Ringbreite nicht unerheblich 
zu beeinflussen; diese wird, wenn auch sehr allmahlich, geringer. Legt 
man als Wirtschaftsziel auf guten Bonitaten die erste und zweite Stamm
klasse, fiir mittlere Bonitaten die zweite und dritte zugrunde, so ist 
die Umtriebszeit wie folgt einzuschatzen: 

Standort Wirtschaft8ziel d 

gut 

mittel 

{ Stammholz I. Kl. 
Stammholz II. Kl. 

{ Stammholz II. Kl. 
Stammholz III. Kl. 

30 
22 
22 
17 

a 

60 
60 
80 
65 

a + nd 
2 

150 
120 
151 
116 

Bei den angegebenen Unterstellungen wiirde hiernach das Mittel 
dieser Zahlen, also eine Umtriebszeit, die zwischen 130 bis 140 Jahren 
liegt, als Ergebnis der gutachtlichen Abwagung auf Grund des Zuwachs
ganges hervorgehen. Beim Verzicht auf die starkere der beiden zu
grunde gelegten Klassen ermaBigt sich das Alter der Hiebsreife auf 116 
und 120 Jahre. Ein wesentlicher Unterschied der Standortsbonitaten 
beznglich des Eintritts der Hiebsreife liegt nach vorstehenden Zahlen 

1) Vgl. die Angaben der DurchBchnittspreise aUB PreuJ3en, Bayern, Baden 
und Hessen im 3. Ahschnitt. 
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nicht vor: Dam schnelleren Wachstumsgang der besseren Bonitaten 
steht der Umstand gegeniiber, daB hier in der Regel starkere Sortimente 
das Ziel der Wirtschaft bilden miissen. 

Zu ahnlichen Ergebnissen gelangt man auch, wenn man der Er
mittlung des Hiebsreifealters die Stammklassen nach dem Mitten
durchmesser, wie sie in Sachsen und Hessen bestehen, zugrunde legt. 
Sind, wie man nach der Statistik der hessischen Staatsforstverwaltung 
etwa annehmen darf, Stamme von 16 m Lange und 36 cm Mittendurch
messer das Ziel der Wirtschaft, so sind erforderlich: Zur Erreichung 
der Lange von 8 m 25 Jahre, zur Erzeugung der Starke bei einer durch
schnittlichen Jahrringbreite von 1/6 cm 108 Jahre, im ganzen also 
133 Jahre. 

Ganz anders gestalten sich jedoch die Ergebnisse der Rechnung 
ffir BOden und Lagen, die der Kiefer nicht entsprechen, und fiir Be
stande, die wegen Astigkeit oder aus andereu Griinden zu besserem 
Nutzholz nicht erzogen werden konnen, sowie fiir Eigentiimer, die nicht 
imstande sind, das mit hohen Umtriebszeiten verbundene Betriebs
kapital im Walde festzulegen. Hier wird in der Regel das Ziel der Wirt
schaft auf Grubenholz gerichtet werden, das in fortgesetzt steigender 
Menge von der Kohlenindustrie verlangt wird. Die ffir Grubenholz 
erforderlichen MaBe konnen etwa dahin festgesetzt werden, daB die 
Stamme in einer Hohe von 10 m noch 10 cm Durchmesser besitzen 
sollen. Die durchschnittliche Jahrringbreite kann hier zu 1/4 cm an
genommen werden. Hiernach berechnet sich die Umtriebszeit zu: 

nd 4·10 
a + "2 = 30 + -2 - = 50 Jahren. 

Die vorstehende Methode der Bestimmung der Hiebsreife, welche 
hier mehr angedeutet als durchgefiihrt werden sollte, ist dadurch aus
gezeichnet, daB ihr - im Gegensatz zu den nachfolgenden und sonst 
in der forstlichen Literatur vertretenen Methoden - kein okonomisches 
Prinzip zugrunde zu liegen scheillt; ein solches tritt wenigstens nach 
auBen nicht hervor. Die Bestimmung der Starkeklasse, welche zur Zeit 
der Hiebsreife hervorgebracht sein soll, beruht in erster Lillie auf dem 
subjektiven Urteil des Waldeigentiimers oder Wirtschaftsfiihrers. 
Hierdurch steht die Methode in einer gewissen Beziehung zu der friiher 1) 

hervorgehobenen subjektiven Wertlehre von Liefmann, die durch die 
Auffassung ausgezeichnet ist, daB die Tauschwerte der Wirtschaftsgftter 
nicht durch die Produktionskosten, sondern lediglich durch das Urteil der 
Kaufer oder Verbraucher bestimmt werden. Allein, wie dort bemerkt 
wurde, sind diese, bewuBt oder unbewuBt, genotigt, bei der Bildung 
ihres Urteils iiber den Wert auf die Kosten der Erzeugung Riicksicht 
zu nehmen und es durch sie bestimmt sein zu lassen. Ebenso wird auch 

'1) 1m Abschnitt iiber die Bestimmungsgriinde des Tauschwertes, S. 97f. 
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das Urteil des Waldeigentumers uber die Hiebsreife nicht unabhiingig 
von den Kosten der Erzeugung gebildet. Bei gehOriger Einsicht der 
Waldeigentumer und Wirtschaftsfiihrer wird deren UrteH vielmehr 
dahin gehen, daB aIle Produktionskosten, auch die im Zins des Wald
kapitals liegenden, im Ertrage ersetzt werden miissen. Die Bedeutung, 
welche die Produktionskosten ffir den Tauschwert der Wirtschaftsguter 
besitzen, wird hiernach durch Rechnungen, welche unabhiingig von 
ihnen gemacht werden, nicht aufgehobe-r:>. 

Sodann ist gegen die Methode geltend zu machen, daB nach ihr 
die Wirtschaftsziele von vornherein festgesetzt werden, wahrend die 
zahlenmaBigen Grundlagen erst im Laufe der Untersuchung, bei den 
Vorarbeiten fur die Betriebsregelung, nachgewiesen werden. Es ist 
aber eine bekannte Tatsache, daB viele wirtschaftliche Verhaltnisse in 
kausaler Wechselbeziehung stehen. Aus dem Zusammenhang zeitlich 
und ortlich auseinander liegender Verhaltnisse wird man die Forderung 
ableiten, daB die auf den Nachweis der Massen- und Werterzeugung 
gerichteten Arbeiten moglichst stetig und gleichmaBig durchgefiihrt 
werden, so daB man bei Aufstellung der Betriebsplane die statistischen 
Ergebnisse der letztverflossenen Zeit benutzen kann. 

Einer unmittelbaren .Anwendung der vorstehenden Methode stellen 
sich in der Praxis durch die Menge der Verschiedenheiten, die in den 
Bestanden und bei den einzelnen Stammen der Bestande vorkommen, 
Schwierigkeiten entgegen. Auch ist eine genaue Untersuchung des 
Starkezuwachses in groBerem Umfange zeitraubend und umstandlich. 
An Stelle der durchschnittlichen Jahrringbreite kann nun aber in der 
Praxis ein Nachweis der auf bestimmten Standortsklassen in 
bestimmten Altersstufen erzeugten Sortimente treten. Ein 
solcher Nachweis ergibt sich beim AbschluB der Wirtschaftsbucher. 
Da die Sortimente einer bestimmten Altersklasse, wenigstens der aus
schlaggebenden Stammholzer', von der durchschnittlichen Jahrring
breite abhangig sind, so fallt ein auf deren Nachweis gerichtetes Verfahren 
inhaltlich mit der vorliegenden Methode zusammen. In einem solchen 
Sinne ist diese auch in den Forsteinrichtungsanweisungen fur Bayern 1), 
das Reichsland 2) und andere Forstverwaltungen 3) vorgeschrieben und 
wird voraussichtlich noch in weiterem Umfang zur .Anwendung gelangen. 

II. N ach Weiserprozenten. 
Um den Nachweis der Hiebsreife der Bestande hat sich Pre BIer 4) 

durch die AufstelIung und Begriindung des Weiserprozents bleibendes 

1) Mitteilungen aus der Staatsforstverwaltung Bayerns, 11. Heft, Forst
einrichtungs-Anweisung IV. 4, Umtrieb. 

2) Vorschriften fur die Aufstellung usw. der Forsteinrichtungswerke 1910, § 12. 
3) Unter diesen sei namentlich auf die Anleitung zur Forsteinrichtung in 

den Thurn und Taxisschen Forsten, §§ 43-46, hingewiesen. 
') Aligem. Forst- u. Jagdz. 1860. 
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Verdienst er~orben. Zur Wftrdigung der Entwicklung dieses Gegen
standes in der forstlichen Literatur muB allerdings bemerkt werden, 
daB die wesentHchsten grundlegenden Bestimmungsgriinde ffir die 
IDebsreife bereits von Konig!) in seiner Forstmathematik niedergelegt 
worden waren. Konig wollte die IDebsreife nach dem Wertzuwa.chs
prozent ermittelt wissen. Das "reine Wertzuwachsprozent vom Holz
bestand" ermittelte er dadurch, daB von der ga.nzen realen Wertzunahme 
der Bestande die "Waldnutzungskosten" und die Bodenrente ("soweit 
sie nicht von den jahrlich erfolgenden Nebennutzungen gedeckt wird") 
in Abzug gebracht wurden. Ebenso ermittelte er die Waldbodenrente, 
indem von der gesamten Wertzunahme der Bestande die Zinsen des 
Bestandeswertes und die Waldnutzungskosten abgezogen wurden. 

Das Weiserprozent driickt das VerhaItnis aus, in welchem die Wert
mehrung eines Bestandes zu dem ihr zugrunde liegenden Produktions
fonds steht. Es wurde von Pre BIer in der Form 

H 
w = (a + b + e) H + G 

aufgestellt. IDerin bedeuten a, b, c die Prozente des Massen-, Wert
und Teuerungszuwachses, H das Bestandeskapital, G das sogenannte 
GrundkapitaI 2). Dieses wird aus dem Boden, dem Steuer-, Verwaltungs
und Kulturkostenkapital zusammengesetzt. AuBer PreBler haben 
auch G. Heyer, Judeich, Kraft u. a. Formeln fiir das Weiserprozent 
aufgestellt 3), die das okonomische Prinzip der Forstwirtschaft zum Aus-

1) Forstmathematik, 4. Ausg. 1854, §§ 418-420. 
I) PreBler definierte das Grundkapital mit folgenden Worten: "Das von 

den Wirtschaftskosten bedingte und also kostenmaBige Grundkapital konnen 
wir in zwei Gruppen, jede mit zwei Gliedem, zerfaIlen; namlich in das Boden
und Steuerkapital (B+ S) und in daB Kultur- und Verwaltungskapit&l (0 + V). 
DaB steuerfreie Bodenkapital oder der Bodenwert B beweist sich entweder nach 
An- und Verkaufen und demgemaBen Schatzungen, oder nach dem Nutzeffekt 
eines finanzwirtschaftlich rationell regulierten Betriebs. Das Steuerkapital an
langend, so ist dasselbe die . . . kapitaliBierte Steuerrente. Das Kulturkapital 0 
begreift. _ . selbstverstandlich nicht bloB den Aufwand fUr die Kultur im engeren 
Sinne, sondem im weitesten Sinne das Kapital, das zur Bestandesgriindung und 
deren periodischer Wiederkehr uberhaupt benotigt ist. Also . . . jene Summe, 
welche man zum unaufgeforsteten Waldgrund noch hinzudenken mu.B, um sowohl 
dessen erste Aufforstung, als auch deren nach 'II. Jahren erfolgende periodische 
Wiederkehr zu bestreiten; das fur den Umtrieb 'II. berechnete Kapital, dessen 
ujahriger Zinseszins einerlei ist mit dem 'Ujahrigen Nachwert der wirklichenKultur
kosten. . . Es kOJ;nmt finanziell auf eins heraus, ob man sich vorstellt, die Be
stande absorbierten ihre Kulturkosten oder nur die Zinsen eines zu diesem Behufe 
fur jede aufzuforstende Flacheneinheit angelegt zu denkenden Kulturkosten
kapit&ls. Das Verwaltungskapital V ist ebenfalls im weitesten Sinne zu nehmen 
und umfaBt demgema.B alle anderen bisher nicht genannten WirtBchaftskosten 
kapitalisiert, mit Ausnahme der Hauerlohne." 

3) Vgl. hierzu Endres, Lehrbuch der Waldwertrechnung und Forststatik, 
2. Aufl., 2. Teil, 3. Abschnitt. 
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druck bringen sollen. In der forstlichen Literatur ist einerege Ge
dankenarbeit auf seine Darstellung und Begriindung gerichtet worden. 

Vergleicht man nun aber mit dem Inha.lt der Lehrblicher und Zeit
Mhriften die Behandlung dieses Gegensta.ndes in der Praxis, so ist ein 
auffallender Unterschied wahrzunehmen. In die Praxis ist da.s Weiser
prozent fast nirgends eingedrungen. Nur im Kanigreich Sachsen sind 
na.ch Pre Biers Anregung Untersuchungen liber sein Verhalten vor
genommen worden 1). In den Betriebswerken aller a.nderen Staatsforst
verwaltungen wiirde man sich vergebens nach einer Begriindung der 
Hiebsreife durch Berechnung des Weiserprozents umsehen. Erst in der 
neuesten Zeit hat der in diesem ausgesprochene Gedanke durch die 
Anweisungen der Betriebsregelung Ausdruck gefunden 2). 

Als den wichtigsten Grund fUr da.s ZUrUckbleiben der Praxis gegen
iiber der Literatur wird man zweifellos die Ablehnung der Reinertrags
lehre seitens der leitenden forstlichen Beharden anzusehen baben. Wie 
man diese auch auffassen mag - ihr wesentliches Kriterium liegt immer 
in der Forderung, daB die Leistung des Waldes im richtigen Verhii.ltnis 
zu den Produktionsgrundlagen, auf denen sie beruht, stehen solI. Diese 
Forderung macht eine Berechnung oder Schatzung des Wertes und 
der Leistung des ganzen Waldes und seiner einzelnen Glieder erforder
lich, was immer mit Schwierigkeiten verbunden ist. Die meisten Ver
treter der Staatsforstwirtschaft waren aber der Ansicht, daB da.s 
absolute Maximum der Werterzeugung oder des Waldreinertrags als 
Ziel der Wirtscbaft gelten miisse. Eine nationalOkonomische Begriindung 
suchte Borggreve 3) dieser Richtung zu geben, indem er die Methode 
des Weiserprozents als den Ausflu.ll eines privatokonomischen Wirt
schaftsprinzips zum gemeinwirtschaftlichen, das der Staat zu befolgen 
habe, in Gegensatz stellte. Das gemeinwirtschaftliche Prinzip brauche 
den in der Regel unbestimmbaren Geldwert des Waldkapitals nicht zu 
kennen. Wenn diese Auffassung als richtig unterstellt wird, so erscheint 
aIle auf die Ermittlung des Weiserprozents gerichtete geistige und 
praktische Arbeit als iiberfliissig und unrichtig. Indessen richtige Ge
danken lassen sich auf die Dauer nicht zuriickweisen; sie brechen, wenn 
sie auch zeitweise unterdriickt werden, immer wieder hervor. 1m 
modernen Wirtschaftsleben hat der okonomische Grundsatz, daB der 
Ertrag zu den Produktionsfonds oder der Summe der Aufwendungen, 
die ihm zugrunde liegen, im richtigen Verhl.i1tnis stehen muB, auf die 
Richtung der nationalen Arbeit und die Verwendung des Kapita.ls, auf 
die Entwicklung der Industrie und die Fortschritte der Landwirtschaft 

1) Schulze, Mitteilungen aus der Praxis der forstl. Reinertragstheoril'. -
Thar. Jahrbuch 1875. 

2) Mitteilungen aus der Staatsforstverwaltung Bayerns, 11. Heft, S. 22; 
Dienstweisung iiber Forsteinrichtung in Baden, § 33; Anleitung zur Forsteinrichtung 
in den fiirstl. Thurn und Taxisschen Forsten, 1912, S. 508. 

3) Forstabscha.tzung S. 67. 
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gewaltigen EinfluB ausgeubt. Ebenso verhalt es sich mit den im Weiser
prozent liegenden Grundgedanken. Sie finden ihre BegriindUllg in der 
Natur der Sache und konnen weder durch amtliche Verfiigungen noch 
durch Nichtbea.chtung zum Verschwinden gebra.cht werden. 

Ein zweiter Grund fUr das Zuruckbleiben der Praxis auf dem vor
liegenden Gebiete liegt in dem Umstand, daB die Elemente des Weiser
prozents sehr haufig nicht in der Bestimmtheit angegeben werden konnen, 
wie es zur Ausfiillung einer mathematischen Formel notig ist. Wie aIle 
wirtschaftlichen Verhaltnisse, so sind auch die Elemente des Weiser
prozents in standigem Wechsel begriffen. Aus dieser allbekannten Tat
sache wird man ohne weiteres die praktische Folgerung ableiten, daB 
Na.chweise uber das Weiserprozent keine allgemeine, sondern nul.' zeit
liche und ortliche Giiltigkeit beanspruchen konnen. Sie miiBsen fiir 
bestimmte Wirtschaftsgebiete und Bestandesformen besonders nach
gewiesen werden. 

Zu den einzelnen Bestandteilen des Weiserprozents in de" vor
stehenden Fassung ist, um es richtig beurteilen und anwenden zu konnen, 
folgendes zu bemerken: 

1. Der aus der Statistik der Kulturl1i.nder hervorgehenden Tat
sa.che, daB der Tauschwert des HoIzes eine steigende Tendenz besitzt, 
wird in der Forstwirtschaft dadurch Rechnung getragen, daB die Forde
rung an die Hohe der Verzinsung des Betriebskapitals niedriger gestellt 
wird, alB es, wenn diese Tatsache nicht vorlage, geschehen wiirde. Eine 
nochmalige Einfiihrung dieses Moments in der Form eines Teuerungs
zuwachses ist nicht begriindet. Dem Verhalten der Tauschwerte des 
BoIzes wird aber zweifellos besser durch die Anwendung eines nieruigen 
WirtschaftszinsfuBes (z. B. von 21/.% oder 3% gegenuber dem ublichen 
von 31/ 2% oder 4%) entsprochen, als durch die Einfiihrung eines be
sonderen Teuerungszuwa.chsprozents, dessen Hohe in der erforderlichen 
Bestimmtheit schwer na.chzuweisen ist. 

2. Bezuglich der Kulturkosten kann bei Herleitung des Weiser
prozents verschieden verfahren werden. Berechnet man, wie es thoo
retisch am richtigsten ist, einen Bestand als Kostenwert, so sind in 
diesem die auf seine Begriindung gerichteten Kulturkosten bereits ent
halten und durfen nicht noch ein zweites Mal in dem Grundkapital des 
Nenners erscheinen. Das auf diese Unterstellung gegriindete Weiser
prozent wurde von G. Heyer 1) ausgedriickt durch die Formel 

(Am+l-Am) 100 
W= HKm+ B + V 

worin HK", den Bestandeskostenwert des Jahres m, A", den Verbrauchs
wert bezeichnet. Wird im Divisor an Stelle des Kosterwertes der Ver
brauchswert gesetzt, so geht die Formel in 

1) Handbnch der forstl. Statik 1871, S. 35. 
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liber. 

3. Das Verwaltungskapital ist eine fingierte GroBe; es entspricht 
den tatsii.chlichen Verhii.ltnissen besser. daB man, wie as allgemein in 
der Praxis geschieht, die jahrlichen Verwaltungskostenihrem wirklich 
verausgabten Betrage nach von den Ertriigen in Abzug bringt. Alsdann 
erhii.lt das Weiserprozent den Ausdruck 

(Am +1-Am -v) 100 
W= Am+ B 

4. Werden. gemaB der von Pre BIer 1) gegebenen Begriindung und 
entsprechend der Praxis aller groBeren Staatsforstverwaltungen, die 
Kulturkosten auf die Glieder deE' Waldes nach dem Verhaltnis ihrer 
GroBe anteilig ubertragen, so konnen die auf die durchschnittliche 
Flii.cheneinheit entfallenden Klllturkosten unmittelbar von der Wert
zunahme des Bestandes abgezogen werden. Es ist dann: 

= Am + 1-Am -(v +c) .100 
W Am+ B 

5. Gegen die Zusammenfassung des Bodens, der Kultur- uDd der 
Verwaitungskosten zum Grundkapital werden vom Standpunkt del' 
allgemeineu Wirtschaftslehre berechtigte Bedenken geltend gemacht. 
Der Boden hat (wie S. 148 hervorgehoben wurde) so wesentliche wirt
schaftliche EigentiimlichkeiteD, daB seine Zusammenfassung mit anderen 
Elementen der ProduktioD, die eine ganz andere wirtschaftliche Be
deutung haben, tunlichst vermieden werden muB. Will man den Boden 
liberhaupt mathematisch ausdriicken, so muB daran erinnert werden, 
daB er den Charakter einer variablen GroBe besitzt. Sofern es sich nicht 
um VerauBerungen, ff1r die er auf einen bestimmten Ausdruck gebracht 
werden muB, handelt, ist seine zahlenmaBige Bezifferung daher tun
licl>st zu beschranken. 

6. In alteren Bestanden, auf welche die Anwendung des Weiser
prozents beschrankt bleibt, ist das Bestandeskapital weit hOher als da.s 
Grundkapital. Dieses tritt gegenliber dem Bestandeskapital in dem 
MaBe zUrUck, daB geniigende Urteile liber die Hiebsreife durch den 
Nachweis der Massen- und Wertzuwachsprozente (die sich nur auf das 
Bestandeskapital beziehen) abgegeben werden konnen. Will man jedoch 

1) A. a. O. S. 44. ("Man kann einer jeden Baumgruppe, einem jeden Forste, 
das anteiIige Wirtschaftegrundkapital an- und aufrechnen. .. Fiir den eigent
lichen Waldbau haben wir vorgeschlagen und vorgezogen, dasselbe immer auf 
die Flii.cheneinheit des Waldgrundes zu repartieren und dasselbe stete in dieser 
anschaulichen Einheit aufzufassen. Es befordert diese Auffassung ungemein 
sowohl die Einfachheit ala die Klarheit. ") 

Martin, Forstl. Statlk. 2. Aufl. 
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die Verzinsung des ganzen Produktionsfonds nachweisen, so iat das 
Massen- und Wertzuwachsprozent mit dem sogenannten Reduktions

H 
bruch zu multiplizieren, der sich aus dem VerhaItnis H + G ergibt 1). 

Wird hierin Gala Vielfaches von G = r . G ausgedriickt, so ist 

H r'O r 
H + 0 = rG + G = r + 1 und 

r 
w = (a + b + c) r+ I 

r 
Der Reduktionsbruch --1 ist abhangig vom Alter und Wert; er steigt 

r+ 
mit dem zunehmenden Alter der Bestande. 

Werden die vorstehenden Ausfiihrungen als zutreffend anerkannt, 
so ergibt sich, daB als die weitaus wichtigsten Bestandteile des Weiser
prozents das Massenzuwachsprozent und das Wertzuwachsprozent an
zusehen sind. Die nachiolgenden Ausfiihrungen werden sich deshalb 
a.uf diese beiden Faktoren beschranken. Dies muB um so mehr als ge
niigend erachtet werden, als diestattgehabten Untersuchungen ergeben 
baben, daB die Summe des Massen- und Wertzuwachsprozents (a + b) 
nur wenig vom Weiserprozent (w) abweicht 2). 

1. Das Massenzuwachsprozent. 
Bei der Ermittlung des Massenzuwachsprozents kann man entweder 

von den Faktoren der Flache (Durchmesser und Jahrringbreite bzw. 
Kreisflache und KreisfIachenzuwachs) ausgeheu, oder von der Masse 
und an dem a.n ihr erfolgenden Massenzuwachs. In beiden Fallen e~p
fiehlt es sich, bei allgemeinen Erorterungen zunachst normale Bestande 
zu untersuchen. Die Berechnung (oder Schatzung) kann erfolgen: 

1. Nach dem Durchmesser. Das Zuwachsprozent wird am ein-

fachsten in der Formel von Schneider (p = :~~) dargesteIlt. Die 

1 
Formel hat die Jahrringbreite zur Grundlage. - bezeichnet die zur . n 
Zeit der Untersuchung vorliegende Jahrringbreite; d kann als Vielfaches 
der das ganze Baumalter betreffenden durchschnittlichen Jahrringbreite 
ausgedriickt werden. SoIl auch der Hohenzuwachs, der in der vor-

1) PreIHer, a. a. O. S. 191. 
2) Nach den in Sachsen 1876 angestellten Untersuchungen war fur die Fichte 

III. Standortsklasse: 
Alter 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 Jahre 
a+ b 5,6 

'" 4,4 
4,1 
3,6 

3,4 
2,9 

2,6 
2,4 

2,2 
2,1 

2,0 
1,7 " 

" 
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liegenden Fassung der Formel nicht zur Geltung kommt, wirksam er-
8cheinen, 80 ist die Konstante nach dem Verhii.ltnis desselben, gemaB 
der Begriindung von Jager 1), zu erhOhen. Fiir eine richtige An
wendung ist zu beachten, daB die Rohe, in der das Prozent der Flache 
dem Zuwachsprozent der Stammasse annahernd entspricht, etwa in der 
Mitte der Baumhohe liegt. Um den Massenzuwachs nach dem Durch
messer in ',Brusthohe zu bernessen, muB die Konstante des Quotienten, 
abgesehen von dem EinfluB des Rohenwuchses, nach dem Verhaltnis 
dieses Durchmessers zu dem der richtigen, der Masse entsprechenden 
Grundflache erhoht werden; oder es ist der Durchmesser in der rich
tigen Rohe einzuschiitzen, was durch Untersuchung fiber den Abfall 
der Stamme mit hinlanglicher Genauigkeit geschehen kann. 

Wenn die unter Umstanden fiir die Wirtschaftsfiihrung zutreffende 
Regel befolgt werden kann, daB fiir den bevorstehenden Wirtschafts
zeitraum die Breite der Jahrringe der durchschnittlichen des seitherigen 
Baumalters gleichbleibt, so ist das Zuwachsprozent eine Funktion des 

~O. 1 200 
Alters. In der Formel p = ~-lSt alsdann d = - . 2a, so daB p = -

nu n a 
wird. Dies ist der von Jager 2) in die forstliche Literatur eingefiihrte 
sogenannte Richtzuwachs, dessen wirtschaftliche Bedeutung dahin cha
rakterisiert wird, daB er die Grundlage aller Wuchsverhaltnisse bilde 
und damit auch ffir die Hiebsreife und die Umtriebszeit die wichtigsten 
bestimmenden Motive enthalte. Wenn man nun auch den in Jagers 
Richtzuwachs enthaltenen Grundgedanken in der gehOrigen Beschrankung 
- namentlich in bezug auf die wertvollsten, das Wirtschaftsziel bilden
den, bis zur Haubarkeit verbleibenden Stamme der Bestande - gelten 
laBt, so kann das auf ihm beruhende, Richtung gebende Ideal der Er
ziehung doch in vielen Fallen nicht erreicht werden. Bei der unter a) 
hervorgehobenen Methode der Umtriebsbestimmung konnte man, ge
stiitzt auf Normalertragstafeln, die Durchmesserzunahme der zugrunde 
gelegten 1\Jittelstamme fUr lange Zeitraume als gleichbleibend annehmen, 
weil diese von Peri ode zu Periode in hohere Starkeklassen aufrncken, 
so daB die Unterschiede ihrer Durchmesser groBer sind, als den Jahr
ringen entspricht. Bei der Berechnung von Zuwachsprozenten muB 
dagegen mit den Jahrringen der betreffenden Wuchsperiode gerechnet 
werden; und in bezug auf diese ist die Annahme gleichbleibender Starke
zunahme, namentlich beim Nadelholz, im hOheren Alter nicht zulassig. 

2. Nach der Masse. Das Zuwachsprozent ergibt sich aus dem 
Verhaltnis des laufenden Gesamtzuwachses zur vorhandenen Bestandes
masse. Es kann fiir allgemeine Erorterungen aus den vorliegenden 
Ertragstafeln entnommen werden. 

Vber die Zuwachsprozente der Rauptholzarten ist unter den an
gegebenen Voraussetzungen folgendes zu bemerken: 

1) Holzbest.&ndsregelung und Ertragsermittelung der Hochwalder 1854, § 20. 
I) A. a. O. § 18, Ermittelung des Richtzuwachsprozents. 

27* 
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a) Eiche. 
Bei guter Erziehung ist der Starkezuwachs der Eiche, wie lions den 

Ergebnissen der Statistik zu ersehen ist, sehr anhaltend. Bedingung 
fur dieses Verhalten ist, daB sich der Boden in gutem Zustand befindet 
und daB der Wachsraum genugend erweitert wird. Beiden Bedingungen 
kann am besten durch eine Mischung mit der unterstandig zu haltenden 
Buche entsprochen werden. Ein Ruckgang des Starkezuwa.chses vom 
hoheren Stangenhoizalter ab kann auch unter diesen Bedingungen nicht 
verhindert werden; aber er erfolgt doch sehr allmahlich. Unter dem 
EinfluB krii.£tiger Durchforstungen und Lichtungen sind die Zuwachs
prozente der Eiche in regelmaBigen Bestanden etwa folgende: 

Durchmesser (d) 
Zuwaehs-am in derjenigen Robe, 

Alter 
Jahrring- Grunde in der der Zuwachs prozent 

Bonitat breite der KreisflAchl' dem 
des Zuwacbs des Baumes 400 

Stammes annihemd entspricht 
nd 

Jahre em em em 

100 } 1 40 30 2,1I 
Gut (II) -6-

120 47 35 1,9 
} 1 

140 6 54 42 1,6 
Durebscbnittliebe 

160 } + 1,2 Jabrringbreite bis zum 60 46 
100. Jahre = 1/6 em 180 } t 65 50 1,1 

200 } t 69 54 o,t 

Diese Zahlen sind von den Angaben der neueren Ertragstafeln nicht 
sehr verschieden. Die Zuwachsprozente betragen auf II. Sta.ndorts
klasse: 

nach den Ertragstafeln 
aus PreuBen 

" Hessen ..... 

im Alter von 80 
3,9 

. 2,8 

b) Buche. 

100 120 140 160 Jahren 
2,3 1,5 
2,2 1,7 

1,2 0,9 
1,4 1,2 

Bei der Buche laBt sich durch die Art der Erziehung am hasten 
auf die Erhaltung eines bestimmten Starkezuwachses hinwirken. Infolge 
der dichten Begriindung, die bei der Buche Regel ist, sind die Jahr
ringe zunachst schmal. Jede starke Durchforstung und Lichtung hat 
in allen Altersstufen eine alsbaldige Zunahme der Ringbreite zur Folge. 
Nach vielfachen Untersuchungen stellen sich die Zuwachsprozente regel
maBiger, kraftig durchforsteter Buchenbestande etwa. folgendermaBen dar: 



Naeh Weiserprozenten. 421 

Durehmesser (d) 
Zuwaehs-am in der dem Jahrring- prozent 

Bonitit Alter breite Grunde Massenzuwaehs 
des entspreehenden 400 

Stammes Rohe nd 
Jahre em em em 

Gut (II) 80 } 1 32 24 3,3 
5 

DurehsehIrittliehe 
100 } 40 30 2,7 

120 t 47 35 Jahrringbreite bis zum } 
1,9 

100. Jahre = 1/5 em 140 t 54 42 1,6 

Die Angaben der neueren Ertragstafeln sind teils hoher als die hier 
niedergelegten Zahlen, teils bleiben sie gegen diese zurUck. Die Zu
wachsprozente betragen auf II. Standortsklasse: 
nach den Ertragstafeln im Alter von 60 80 100 120 140 Jahren 
aus Preu13en 5,1 3,7 3,0 2,5 2,2 
" Hessen . . . . . . 4,1 3,0 2,3 1,9 1,6 

c) Fichte. 
Bei der Fichte ist zufolge ihrer physiologischen Veranlagung der 

Ruckgang des Starkezuwachses im Stangenholzalter nicht zu vermeiden. 
Wie sehr sie in dieser Beziehung gegen die Tanne zUrUcksteht, ist in 
allen Schlagen, wo beide Holzarten eingeschlagen sind, ersichtlich. Bei 
rechtzeitiger Verminderung der Stammzahlen, wie sie z. B. bei den Licht
wuchsbetrieben von Vogi und Borgmann erfolgt, kann aber auch bei 
der Fichte der Abnahme der Jahrringbreite entgegengetreten werden. 
Unter dem Einflu13 kraftiger Durchforstungen gestalten sich die Zu
wachsprozente etwa folgenderma13en: 

Durehmesser (d) 
Zuwaehs· 

Jahrring- am in der dem 
Bonitat Alter breite Grunde Massenzuwaehs prozent 

des entspreehenden 400 
Stammes Rohe nd 

Jahre em em em 

60 } 
! 24 16 4,2 Gut (II) t 

80 } 32 22 3,0 
DurehsehIrittliehe 1 

100 7 39 28 2,0 Jahrringbreite bis zum } t 
, 

80. Jahre = 1/5 em 120 45 32 1,6 

Nach den Ertragstafeln betragen die Zuwachsprozente auf II. Stand
ortsklasse : 

Ertrags- im Alter 
tafeln von 60 80 100 120 Jahren 
aus Preu13en 

" Hessen . 
4,0 
3,5 

2,4 
2,3 

1,8 
1,7 

1,3 
1,2 
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d) Kiefer. 
Bei der Kiefer, ist die Erhaltung gleicher Jahrringbreiten noch 

weniger erreichbar als bei der Fichte. Auch bei kra.ftiger Durchforstung 
und Lichtung tritt im Stangenholza.lter eine Abnahme des Sta.rke
zuwachses ein, die jedoch durch Erhaltung eines guten Bodenzustandes 
und rechtzeitige Lichtung ermii.Bigt wird. Bei der Unterstellung, daB 
die Jahrringbreite bei der Kiefer von 1/& cm 1m Alter von 50 Jahren 
auf 1/10 cm im Alter von 140 Jahren zuriickgeht, ergeben sich folgende 
Zuwa.chsprozente : 

Durehmesser (d) 

Jabrring· am in der dem 
Zuwaohs-Alter Grunde Massenzuwacha Bonitiit breite des entspreehenden prczent 

Stammes Bohe 
Jahre em em em 

Gut 60 } .~ 
24 16 3,6 

80 } 32 23 2,5 
Durchaehnittliehe 100 t 38 27 1,9 

J ahrringbreite bis zum 120 } t 43 30 1,5 
60. Jahre = 1/6 em 

140 } t 48 36 1,1 

Diesen Zahlen stehen na.ch den Ertragstafeln der preuBischen und 
hessischen Versuchsanstalt auf II. Standortsklasse folgende gegenuber: 

Ertrags- im Alter 
tafeln von 60 80 100 120 140 Jahren 

aus PreuBen 
" Hessen . 

2,7 
3,2 

2,0 
2,4 

1,5 
1,9 

1,1 
1,6 

0,7 
1,3 

Den vorstehend fur den Starkezuwachs angegebenen Satzen liegen, 
wenn sie auch nicht das Ergebnis genauer Rechnung sind, doch zahl
reiche Untersuchungen zugrunde 1). Zu beachten ist unter allen Um
standen, daB der Wa.chstumsgang, und daher auch das Verhaltnis der 
Jahrriugbreite durch kli~atische Einfliisse und Verschiedenheiten der 
Bodenzustande und der Erziehung in mannigfacher Weise beeinfluBt 
wird. Es ist deshalb auch nicht zulassig, daB in der Praxis die Ansatze 
von Ertragstafeln einfa.ch ubemommen werden; die Zuwachsprozente 
miissen vielmehr bei der Betriebsregelung fUr einheitliche Standorts
und Wirtschaftsgebiete durch positive Untersuchungen festgestellt 
werden. 

2. Das Wertznwachsprozent. 
In bezug auf die Theorie der Wertrechnung gibt das Weiserprozent 

zu der Bemerkung AnlaB, daB allen Untersuchungen uber die Wert-

1) Vgl. des Verfassers Folgerungen der Bodenreinertragstheorie §§ 46, 67, 
81, 105. 
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zunahme die realen Verbrauchs- oder Verkaufswerte der Bestande zu
grunde gelegt werden, die als Produkt von Masse und erntekostenfreiem 
Wert fUr die MasSeneinheit (Derbholz oder Gesamtmasse) darzustellen 
sind. Kosten- und Erwartungswerte konnen zur Ermittlung von Weiser
prozenten nicht angewandt werden. Beide gehen von bestimmten 
Anfangs- und Endwerten aus und fiihren von dies en durch Diskontierung 
oder Prolongierung den Wert auf einen fliiheren oder spii.teren Zeitpunkt 
zUrUck; das Verhaltnis des Wertes der einzelnen Altersstufen ist daher 
im Rahmen einer gegebenen Kosten- und Preisstatistik eine Folge des 
der Rechnung zugrunde gelegten ZinsfuBes. In diesem Umstand liegt 
nun der Grund, weshalb in der forstlichen Statik von der Veranschlagung 
der Bestande nach der Methode des Verbrauchswertes viel mehr An
wendung gemacht wird, als es nach den meisten Vertretern der Literatur 
zuIassig erscheint 1). 

Der Wertzuwachs regelmaBiger Hochwa.ldbestande ergibt sich aus 
dem Unterschied des Wertes von zwei Altersstufen. Die Wertzahlen 
beziehen sich in der Regel auf das Durchschnittsfestmeter, das durch 
die prozentischen Anteile der verschiedenen Sortimente, die es zu
sammensetzen, bestimmt wild. FUr die wichtigsten Aufgaben der Be
triebsregelung, insbesondere ffir die Frage der Hiebsreife, steht jedoch 
das Nutzholz so sehr im Vordergrund, daB sich der Nachweis der Wert
zunahme haufig auf dieses beschranken bnn. Um die Wertzunahme 
von Bestanden nachzuweisen, sind dann die betreffenden Zahlen mit 
dem Nutzholzprozent zu multiplizieren. 

Das Nutzholz des Schaftes hat unter ubrigens gleichen Bedingungen 
im Durchmesser den wichtigsten Bestimmungsgrund und den besten 
MaBstab seines Wertes. Da der Durchmesser ein solcher auch beziiglich 
des Massenzuwachses ist, so stehen beide Zuwaehsarten im unmittel
baren Zusammenhang. Alle MaBnahmen, durch welche der Massen
zuwachs eines Stammes gehoben wird, bewirken zugleieh eine Zunahme 
seines Wertes. 

1st die Zunahme des Durehmessers = 2 . ~ em, so ist das Prozent (q)' 
n 

der naeh jener Regel erfolgenden Wertzunahme = (~: d) 100 = 200 
n nd 

Es ist also gleieh der Halfte des Massenzuwachsprozentes (p), das Prozent 
400 200 600 

der gesamten Wertzunahme (p + q) = nd + nd = nd' Kann, ent-

sprechend dem Grundgedanken, der in Jagers Riehtzuwachs ausge
sprochen ist, unterstellt werden, daB die Durehmesser unter dem Ein-

1) Vgl. insbesondere G. Heyer, Handbuch d. forstl. Statik, S. 85; Wald
ertragsregelung, 3. Aufl., S. 37. ("Die Veranschlagung - des VorratB nach dem 
Verbrauchswert - iBt entBchieden unrichtig, weil die GroBe des fiir eine Wirt-
8chaft erforderlichen Betriebskapitals nur nach dem Erzeugungsaufwand bemes8en 
werden dart.") 
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fluB einer auf die Pflege der besten Stamme gerichteten Durchforstung 
im Verhaltnis des seitherigen Starkezuwachses zunehmen, so ist die 

2 . 
Wertzuna.hme eine Funktion des Alters. Es ist alsda.nn tl = -a und 

n 
100 q = -. Das Wertzuwachsprozent betrii.gt bei dieser Unterstellung 
a 

im Alter von 

60 
1,7 

80 
1,3 

100 
1 

120 
0,8 

140 Jahren 
0,7. 

Die aus der Durchmesserzuna.hme ermittelten Wertzuwachsprozente 
beziehen sich auf die Kreisflachen, die fiir die ZugehOrigkeit der Stamme 
zu einer bestimmten Stammkla.sse entscheidend sind. Beim La.ubholz 
ist dies nach der jetzt in allen Staa.ten eingefiihrten Sortierung die Mitte 
der Stamme; beim Nadelholz entweder ebenfalls die Mitte, wie in Sachsen 
und Hessen, oder eine bestimmte obere Hohe (von 18-16-14-12 m). 
Um die Zahlen auf das Alter des Baumes zu ubertragen, ist der auf den 
Querschnitt beziiglichen Zahl von Jahren noch die Zeit hinzuzufiigen, 
welche zur Erreichung dar Hohe des betreffenden Querschnitts notig 
gewesen ist; oder es ist, ebenso wie beim Massenzuwachsprozent fur 
stehendes Holz, die Konstante obiger Formel (200) nach dem Verhaltnis, 
in welchem der Durchmessar in Brusthohe zum Durchmesser in der die 
Stammklasse bestimmenden Hohe steht, zu berichtigen. 

So schatzenswert allgemeine Erorterungen uber den EinfluB des 
Durchmessers auf den Wert des Stammholzes nun auch sind, so ist fur 
praktische Anwendungen doch im Auge zu behalten, daB in den ein
zelnen Fallen, mit denen es die Praxis zu tun hat, oft starke Abweichungen 
von dem stetigen Verlauf der Wertzunahme erfolgen, die durch die 
Natur der Holzart, die Bestandesgeschichte, durch volkswirtschaftliche, 
technische u. a. Verhaltnisse bedingt sind. Zur Begutachtung der Wert
zunahme fiir die Beurtailung der Hiebsreife bieten die Ergebnisse der 
Statistik, welche in neuester Zeit von manchen Staatsforstverwaltungen, 
z. B. der sachsischen, badischen, bayerischen und hessischen, bekannt 
gegeben sind, wertvolle Unterlagen dar. Untersuchungen uber den Wert
zuwachs konnen da.her jetzt weit besser ausgefiihrt werden, aIs es seit
her moglich war. Fiir die wichtigsten Holzarten mogen hier folgende 
Bemerkungen Platz greifen: 

Bei der Eiche stehen uberall die Eigenschaften der einzelnen 
Stamme bei der Bestimmung der Hiebsreife im Vordergrund. Geringe 
Unterschiede in der Anlegung und Ausreifung der Jahrringe konnen 
groBe Unterschiede im Gebrauchswerte und damit Bouch in den Preisen 
des Eichenholzes bewirken. Am deutlichsten tritt der EinfluB der 
Qualitat bei den Eichen in Niederbayern (Forstamt Kelhei m) her-
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vor 1). Die Verlmufskla.ssen·werden hier vorwiegend nach der Beschaffen
heit des Holzes gebildet. Zur I. und n. Stammkla.sse gehOren Stimme 
von 60 und mehr Zentimeter Durchmesser. Die Klassen m bis vn 
werden nur nach der Giite des Holzes (GleichmaBigkeit der Struktur, 
Freiheit von Fehlern) unterschieden. 

Wie sehr sich im Laufe langer Perioden das Preisverhaltnis zwischen 
starken und schwachen Stammen und damit auch das Prozent des Wert
zuwachses geindert hat, zeigt eine langere Zeit durchgefiihrte Statistik. 
1m Forstamt Rothen buch Z), das durch seine treHlichen Eichen weit
hin belmnnt ist, haben sich die Preise von Stammen der nachbenannten 
Klassen folgendermaBen verhalten: 

in den Jahren 1880 1885 1890 1895 190 1905 1910 
V. Klasse wie 1 1 1 1 1 1 1 

III. "zu 2,0 1,6 1,7 1,6 1,7 2,1 3,2 
I. "" 2,0 2,1 2,6 2,4 2,9 4,2 7,7 

Auch in der Gegenwart ist die Wertzunahme sehr verschieden. 1m 
genannten Forstamt waren die Durchschnittspreise filr ein Festmeter 
SchafthoIz im Jahre 1913: 

Klasse . . . .. I II m IV V VI VII 
Durchmesser fiber 60 56-60 51-55 45-60 36-44 31-35 24-30 
im Mittel . 58 53 47,5 40 33 27 
Preise . . .. 295,8 165,9 115,0 78,8 56,7 32,0 22,1 M. 
Unterschied. . 129,9 50,9 36,2 22,1 24,7 9,9 " 
Wertzunahme 

je Zentimeter 10,2 6,6 2,9 3,5 1,6 
" Wertzunahme 

in Prozenten 
der unteren Klasse 78 44 46 39 77 45 % 

Bei der Buche sind zwar die Unterschiede im Wert der Stamme 
verschiedener Starke absolut und relativ weit geringer aIs bei der Eiche; 
allein sie sind doch bedeutend genug, um bei der Frage der Hiebsreife 
beachtet zu werden. Ein Blick auf Wirtschaftsgebiete, die hinsichtlich 
des Standorts und der wirtschaftlichen Verhaltnisse stark voneinander 
abweichen, wie z. B. Sachsen und die meisten Bezirke von Bayern, laBt 
diese Unterschiede zahlenmaBig hervortreten. In Sachsen waren die 
Praise der nachbenannten Stammklassen im Jahre 1914 folgende: 

Durchmesser . . . 16-22 23-29 30-36 37-43 cm 

Durchschnittspreise 
Unterschied. . . . 
Wertzunahme je cm . 

19 
17,3 

3,8 
0,54 

26 
21,1 

5,2 
0,74 

'---
33 40 

26,3 28,3 M. 
2,0 
0,29 " 

" 
1) Mitteilungen aus der Staatsforstverwaltung Bayerns, 15. Heft, S. 62. 
I) Nach Mitteilung des KgI. Forstamtes Rothenbuch. 
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Die Wertzunahme ffir 1 cm Durchmesser hat hier bei den Stammen, 
die in die Klasse von 30-36 cm eingetreten sind, den Rochstbetrag 
erreicht. Bei den Stammen der Starkeklasse 37--43 cm hat die Wert
zunahme schon abgenommen; und weiterhin geschieht dies in noch 
starkerem Grade. In Wirtschaftsgebieten, die von den Verbrauchs
orten weiter entfernt liegen, sind die Bedingungen ffir die Verwertung 
8chwacher Stamme viel ungilnstiger. Daher milssen die Preisunterschiede 
zwischen starkem und schwachem Holz starker und anhaltender. sein, 
als in den genannten sachsischen Revieren. Am starksten tritt dies an 
den Buchen des Spessarts hervor. 1m Forstamt Lohr-West haben die 
Durchschnittspreise ffir ein Festmeter Buchenstammholz im Jahre 
1913 1 ) betragen: 

Stammklasse .. I II III IV V VI 
Mittendurchmesser. 65 55 45 35 27 18 cm 
Durchschnittspreise 62 42 30 22 16 11 M. 
Unterschied. . . . 20 12 8 6 5 

" je cm ...... 2 1,2 0,8 0,8 0,6 
" Prozent der Wertzunahme 48 40 36 38 45 0/" 

FUr den Nachweis des Ein£lusses des Durchmessers auf den Wert 
des Stammholzes der Kiefer sind die Mitteilungen der Hessischen Staats
forstverwaltung sehr geeignet. 1m Jahre 1914 betrugen 

ffir Stamme . I. II. III. IV. V. Klasse 
mit einem Mitten-

durchmesser . 50 40-49 30-39 25-29 unter 25 cm 
u. mehr 

die Durchschnitts-
preise 38,0 33,4 27,1 19,5 15,0 M. 

Unterschied 4,6 6,3 7,6 4,5 
" Prozent der Wert-

zunahme 14 23 39 30 % 
Ein genauer Nachweis des Einflusses des Durchmessers auf die 

Preise bei der in Silddeutschland ilblichen Heilbronner Sortierung be
gegnet Schwierigkeiten wegen der verschiedenen Rohe, in welcher die 
Stamme gemessen werden. Die Durchmesser beziehen sich bei Stam~en 
I. und II. Klasse auf 18, bei Stammen III. Klasse auf 16, bei Stammen 
IV. Klasse auf 14 cm Rohe. Nimmt man an, daB der Abfall des Durch
messers auf den laufenden Meter 1 cm betragt und reduziert man dem
gemaB die Durchmesserstarke auf die Hobe von 14 m, so ergeben sich 
folgende, den Wert und die Wertzunahme charakterisierende Zahlen: 

1) Mitteilungen aus der Staatsforstverwaltung Bayerns, 15. Heft, S. 93. 
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. Nach der Sta.a.tsforstverwaltung Bayems im Jahre 1913 

Stammkla.sse . . . . . . . 
Durchmesser in 14 m Rohe . 
Durchsehnittspreise 
Untersehied . . . . . . . 
Preiszunahme je em . • . 
Prozent der Wertzunahme 

I n m IV 
34 26 19 14 

34,6 27,6 22,3 17,1 
7,0 5,3 5,1 

0,87 0,76 1,02 
25 24 30 

V 
8 em 

13,4 M. 
3,7 " 

0,61 " 
28 

Zum. Na.chweis des Wertzuwa.chses der Fiehte bieten die statisti
sehen Ergebnisse der sii.ehsisehen Staatsforsten geeignetes Material. 
Die Zusammenstellung fiir Stammholz im Durehsehnitt der Jahre 1900 
bis 1909 erg80b fUr die Gesamtheit der St808otsforsten folgendes: 

Durchmesfler in Stammitte. 9-15 16-22 23-29 30-36 em 
im Mittel 12 19 26 33 " Durchsehnittspreise 14,2 17,2 21,2 23,9 M. 

Untersehied . 3,0 4,0 2,7 
" Preiszun80hme je em . 0,43 0,57 0,39 
" Prozent der Wertzun80hme 21 23 13 

Die Kla.sse von 16-22 em enthalt Stamme von versehiedener Ver
wendungsfahigkeit. Demna.ch zeigen aueh die Preise innerh80lb dieser 
Klasse nieht unbedeutende Abweiehungen. Sie ist deshalb in neuerer 
Z3it in zwei Unterklassen geteilt, von denen die eine Stii.mme von 16-19, 
die andere solehe von 20-22 em umf8oBt. Die Preise h80ben im J80hre 
1912 betr8ogen: 

,Ifiir Stamme von 16-19 (im Mittel 17,5) em 20,71 M. 
" " ,,20-22 (" " 21) " 23,51 " 

Die vorliegende Preisspannung (= 2,80 M. bei einem Untersehied 
der mittleren Durchmesser von 3,5 em) ist hiem80eh verhii.ltnismii.Big 
groBer als bei den um 7 em diHerierenden Kl8ossen; auf 1 em Durch
messerzunahme entfallt eine Preissteigerung von 0,80 M. Sie verdient 
bei der Festsetzung der Umtriebszeit besondere Be8oehtung. 

Wie in Sa.chsen, so zeigen, wenn 80ueh in sehwii.eherem Grade, die 
Ergebnisse der suddeutsehen St808otsforstverw8oltungen, d80B der Wert
zuwaehs bei der Fiehte weit friiher naehlii.Bt, 80ls bei den anderen H8oupt
holzarten. N80eh den Mitteilungen aus der St808otsforstverwaltung 
B80yerns waren die Durchsehnittspreise im J80hre 1913 fiir Stamme 

I. n. m. IV. V. VI. Kl80sse 
25,6 24,3 22,2 18,9 15,3 12,9 M. 

Unterschied. 1,3 2,1 3,3 4,6 2,4 
" Prozent der 

Wertzunahme 5 10 17 31 19 



Bestimmung der Hiebsreife. 

Der Wertzuwachs ist hiernaoh nur bis zur Erreichung der m. Klasse 
(17 cm Durchmesser in 16 m Hohe) beachtenswert. 

Um <las jahrliche Wertzuwachsprozent zu ermitteln, mu8 die 
Zeit, welche zwischen der Erreichung der mittleren Starke je zweier 
aufeinander folgender Sortimentsklassen erforderlich ist, berechnet oder 
eingeschii.tzt werden. Bei Zugrundelegung des unter 1. angenommenen 
Starkezuwa.chses und mit der weiteren Unterstellung, da8 die Lange 
des ausschlaggebenden Stammteils beim Laubholz ein Drittel der Ge
samtlange betragt, wahrend die Nadelholzer etwa nach MaBgabe der 
suddeutschen Stammklassenbildung ausgeha.lten werden, ergeben sich 
na.ch entsprechender AbrUIldung folgende Wertzuwachsprozente: 

a) Eiche. 

Na.ch den Ergebnissen der Bayerischen Sta.a.tsforstverwaltung, 
Regierungsbezirk Unterfranken (1913). 

DuIch- Wert Unter- Wertzuwachs-
Nutz-

Wert-
messer je schied prozent des zuwaohs-

Alter in der Bonitit Stamm- Fest- der Stammholzes holz- prozent 
mltte meter Werte In der I in prozent des 

Jahr cm M. M. :e= IJahr Bestandes 

Wie bei 1 75 27 34 
35 1,7 

80 
(:Hassen- 12 1,4 

95 33 46 " zuwachs) 20 43 2,1 1,7 
115 40 66 

23 35 1,4 " 1,1 
140 47,5 89 

27 30 
.. 

1,2 1,5 
160 53 116 

31 27 1,3 
.. 

1,0 
180 58 147 

102 2,3 " 1,8 
200 65 249 

70 .. 
Nach den Ergebnissen der Badischen Staatsforstverwaltung (1913). 

Durch- Wert Unter- Wertzuwaohs-
Nutz-

Wert-
messer je schied prozent des zuwachs-

Alter. In der Bonitii.t Stamm- Fest- der Stammholzes holz- prozent 
mitte meter Werte In der 

11 ;:hr 
prozent des 

M. 
Wucha- Bestandes Jahr cm M. perlode 

Wie bail 55 15 14 
10 71 3,5 

80 
2,8 (:Hassen- 75 25 24 " zuwachs) 15 62 2,5 2,0 

100 35 39 
32 82 2,7 " 2,2 

130 45 71 
0,9 

.. 
0,7 19 27 

160 55 90 
24 27 0,8 " 0,6 

195 65 114 " 
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b) Buche. 
Na.ch den Ergebnissen der Bayerischen Staatsforstverwaltung, 

Regierungsbezirk Unterfranken (1913). 

Durch- Wert Unter- Wertzuwachs- Wert-
measer je sohied prozent des Nutz- zuwaoha-

Alter In der Bonitit Stamm- Fest- der Stammholzes holz- prozent 
mitte meter Werte in der I in prozent dee 

Jahr M. M. 
Wuchll- BestaDd_ om periode 1 J ahr 

Wie beil 60 18,5 10 60 
(Maasen- !7 

5 50 2,5 1,6 
80 15 .. 

zuwaobB) 6 40 2,0 I,! 
100 35 21 

6 29 1,0 .. 
0,& 

130 45 27 
9 33 1,1 " 0,7 

160 55 36 
" 

195 65 48 
12 33 0,9 0,6 .. 

Na.ch den Ergebnissen der Badischen Staatsforstverwaltung (1913). 

Durch- Wert Unter- Wertzuwaohs-
Nutz-

Wert-
measer je schied prozent des zuwachs-

Alter in der Bonitit Stamm- Fest- der Stammholzes holz- prozent 
mitts meter Werte in der I in prozent des 

Wuchs- Bestandes Jahr om M. M. periode 1 Jahr 

Wie bail 55 15 16 
1 0,3 

60 
0,2 (Maasen- 6 

suwachs) 
75 25 17 

2 12 0,5 .. 0,. 
100 35 19 

5 26 0,9 .. 0,5 
130 45 24 

4 17 0,6 " 0,4 
160 55 28 

21 0,6 .. 6 0,4 
195 65 34 .. 

c) Fichte. 
Na.ch den Ergebnissen der Sachsischen Staatsforstverwaltung 

im Durchschnitt der Jahre 1900-1909. 
Wird angenommen, daB die ausgehaltenen Stamme 16 m lang '3ind, 

die MaBstelie also in 8 m Hohe liegt, so ergeben sich folgende Wert
zuwachsprozente: 

Durch- Wert Unter- Wertzuw8ohB-
Nutz· 

Wert-
m8888r je Bohied prozent des zuwaohs-

Alter in der Bonitit Stamm- Fest- der Stammholzes holz- prozent 
mitte meter Werte in der I in prozent des 

Wuchll- BeBtandes Jahr om M. M. periode 1 Jahr 

Wie bail 55 12 14 
0,9 

90 
0,8 (Massen- 3 19 

75 19 17 .. 
zuwachs) 4 21 1,0 0,9 

95 26 21 
13 0,6 " 05 3 

I 
115 33 24 

0 0 0 
.. 0 

140 40 24 " 
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Nach den Ergebnissen der Badischen Staatsforstverwaltung (1913). 

I Wert Wertzuwaehs- Nutz_jWertzu-

Stamm- Durch- Alter je Unter- prozent des holz- waehs-
Bomtii.t 

klasse 
Lange messer Fest- sehied Stammholzes Iprozent 

meter in der I in pro- ides Be-

Jahre M_ M. 
Wuchs- zent I standes em periode 1 J ahr 

Wie bei 1 V 10 12 I 55 18 

I 
I 90 

(Massen- 2 11 I 0,7 0,6 IV 14 14 70 20 
I " zuwaehs) 2 10 0,7 0,6 

III 16 17 85 22 I 
I 2 9 

I 

0,4 " 0,4 
II 18 22 105 24 

I " I 2 8 0,3 0,3 I 18 . 30 I 130 , 26 I " 

d) Kiefer. 

Nach den Ergebnissen der Hessischen Staatsforstverwaltung (1914) 
(bei Unterstellung 16 m langer Stamme). 

Durch- Wert I Wertzuwaehs- Wert-
messer je Unter- prozent des Nutz- zuwaehs-

Alter in der Bonitat Stamm- Fest- sehied Stammholzes holz- prozent 
mitte meter in der I in prozent des 

Wuchs- Bestandes Jahre em M. M. periode 1 Jahr 

Wie bei I 60 ! 22,5 
j 

15 

I I 
85 

(Massen-
1 5 33 2,2 1,9 

85 I 27,5 20 
zuwaehs) I I 7 35 1,4 " 1,2 no 

j 

35 I 27 
I I 

I " 

I 

6 
I 

22 0,7 0,6 
140 45 33 

I 
I " 5 I 15 0,5 0,4 

170 1 55 38 i I I " 

Nach den Ergebnissen der Badischen Staatsforstverwultung (1913). 
.. ------.... ---- .. .. -- . 

I Wert Wertzuwaehs-
Nutz-

Wert-
je Unter- prozent des zuwachs-

Bonitat stamm-I Alt" Fest- sehied Stammholzes holz- prozent 
klasse meter in der I in des 

Wuchs- prozent 
Bestandes Jahre M. M. I periode 1 Jahr 

Wie bei I V 
I 

55 16 I 85 

I (Massen- 3 19 1,3 

I 
1,1 

IV 70 19 
" zuwachs) 4 21 1,4 1,2 

III 85 23 I 

I " I 
7 30 1,2 I 1,0 I II no 30 

I 
,. I 5 17 0,7 0,6 

I 135 35 j 
I " I 

FaBt man beide Zuwachsprozente (a und b) zusammen, so wird 
man nicht verkennen, daB die Rentabilitat der Starkholzzucht, fur die 
das Weiserprozent einen MaBstab bilden solI, hei allen Holzarten noch 
viel zu wUnschen ubrig. laBt. Um aber richtige Folgerungen aus den 
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Zahlen der Statistik zu ziehen, ist zu beachten, daB sie stets im Zusammen
hang mit der Entwiclrlung der volkswirt'3chaftlichen und forsttechnischen 
Verhaltnisse aufgefaBt und behandelt werden miisseu. Es ist aus manchen 
Grunden wahrscheinlich, daB in der Zukunft, mit der Abnahme der von 
der Natur gegebenen Altholzvorrate, die Erzeugnisse der alteren Be
stande, wenigstens bei Eiche, Buche und Kiefer, in starkerem MaBe al8 
die schwacheren Sortimente an Wert steigen werden. In forsttechnischer 
Richtung ist zu beachten, daB ein guter, auf die Wuchsforderung der 
wertvollsten Stamme gerichteter Lauterungs- und Durchforstungsbetrieb 
dahin wirkt, daB die Wertzuwachsprozente zunehmen und langer an
halten. Wo Naturverjiingung stattfindet, schlieBt sich an die ge
schlossenen Altersstufen die Periode der Verjiingungsschlage an. Sie 
haben eine Vermehrung der Starkholzerzeugung zur Folge, ohne daB 
die Prozente des Massen- und Wertzuwachses zuruckgehen. Endlich 
ist auch bei den Urteilen, die auf dem vorliegenden Gebiet abgegeben 
werden, nicht unberiicksichtigt zu lassen, daB die Verzinsung einer ganzen 
aus Jung-, Mittel- und Altholz bestehenden Betriebsklasse, wenn die 
Bestande vom Stangenholzalter ab nach ihrem Verbrauchswert be
rechnet werden, hoher ist, als die der alteren Stufen. Dies alles tragt 
dazu bei, die Forderung, die an den Massen- und Wertzuwachs der 
altesten Bestande gestellt wird, niedriger zu halten, ala es ohne diese 
den MaBnahmen aller deutschen Staatsforstverwaltungen entsprechenden 
Erwagungen geschehen wiirde. 

III. N aeh Bodenerwartungswerten. 
1. Allgemeine Gesichtspnnkte. 

Wie bereits im ersten Teile dieser Schrift hervorgehoben wurde, 
hat die Theorie des groBten Bodenreinertrags ihre bleibende allgemeine 
Bedeutung in dem Umstande, daB der Boden von Natur in beschrankter 
Ausdehnung gegeben ist. Die Erzeugung volkswirtschaftlicher Werte, 
die aus Arbeit und Kapital entspnngt, wird durch die im Laufe der fort
schreitenden Kultur erfolgende Zunahme dieser Produktionsfaktoren 
gesteigert; die Werterzeugung des Bodens kann, wenigstens in Landern, 
in denen aller Boden in Benutzung genommen ist, nur durch eine inten
sivere Ausnutzung desselben, die mit einem hoheren Reinertrag ver
kniipft ist, gehoben werden. 

Der zahlenmaBige Nachweis des auf' den Boden entfallenden Er
trags bietet jedoch auBerordentliche Schwierigkeiten, die hauptsachlich 
ihren Grund in dem Umstande haben, daB die verschiedenen Produktions
faktoren, Arbeit, Boden nnd Kapital, in nnmittelbarer Verbindung mit
einander stehen. DemgemaB ist auch ihre Wirkung, die im fertigen 
Erzeugnis vorliegt, innig verbunden. Am hiebsreifen Holz kaun die 
Anteilnahme, welche die einzelnen forstlichen Produktionsfaktoren an 



432 Bestimmung der Hiebsreife. 

der Werterzeugung gehabt haben, und demgemaB auch ihr Reinertrag 
nicht nachgewiesen werden. Eine Scheidung der verschiedenen Ertrags
anteile ist nur mit gewissen Unterstellungen ausfiihrbar, die ohne will
kiirliche, subjektive Auffassung nicht vorgenommen werden und die 
daher in ihrer zaWenmaBigen Bestimmtheit auch keine allgemeine 
Giiltigkeit beanspruchen konnen. 

Wegen der Schwierigkeit der Trennung der Teile des Ertrags nach 
der Wirksamkeit der Produktionsfaktoren ist die Bodenreinertragslehre 
in der neueren Zeit sowohl in der Praxis als auch in der Literatur viel
fach bekampft worden. Insbesondere sind die Schriften von Ostwald 1) 
in dieser Beziehung hervorzuheben. Als maBgebender Weiser der Ren
tabilitat erscheint bei ihm die Waldrente. Eine Trennung derselben in 
die auf den Boden und die auf den Vorrat treffenden Anteile wird als 
praktisch unausfiihrbar erachtet. Auch die von Schiffe1 2), Hon
linger 3), Glaser 4) u. a. eingenommene Stellung zur Bodenreinertngs
lehre wurzeln in der Schwierigkeit einer korrekten Scheidung der Elemente 
des Ertrags. Um dieser Schwierigkeit enthoben zu sein, wurde schon 
in der Mitte des vorigen Jahrhunderts von Faustmann 5) eine Formel 
aufgesteHt, bei der von einem unbestockten Boden ausgegangen wurde. 
Der Ertrag des Bodens ergibt sich dann durch Diskontierung aller in 
Zukunft von ihm zu erwartenden Haubarkeits- und Vorertrage nach 
Abzug aller auf den gleichen Zeitpunkt reduzierten Ausgaben. Bei der 
UntersteHung, daB die Ertrage aHe u Jahre in gleicher Hohe eingehen 
und ebenso die Ausgaben gleich sind, wurde fur den Bodenwert die be
kannte Formel 

Au + Da· l,op~ + Db .l,op-.:#J + .. . -0 ·l,opu _ V 
l,opu-I 

aufgestellt. Sie hat seit jener Zeit wegen der Richtigkeit ihrer Grund
gedanken vielseitige Anerkennung gefunden und wird in allen Lehr
buchern der Waldwertrechnung eingehend begriindet. 

2. Anwendnng. 
Anwendungen des Bodenerwartungswertes werden in erster Linie bei 

VerauBerungen und Erwerbungen gemacht. Aber schon Faustmann 
hob neben der Anwendung dieser Formel ffir die Aufgaben der Wald
wertrechnung ihre Bedeutung ffir die forstliche Betriebslehre hervor. 

1) Baltische Wochenschr. f. Landw., Jahrg. 1903-1907; Zeitschr. f. Forst. 
u.'Jagdw. 1907. 

. 2) Zentralbl. f. d. ges. Forstw. 1904. 
3) Beweise flir die Unrichtigkeit der Reinertragslehre, 1908. 
') Beitrii.ge zur Waldwertr. u. forst!. Statik, 1915. 
5) Allgem. Forst- u. Jagdz. 1849. 
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G. Heyer 1) sOO11te den Bodenerwartungswert als Bestimmungsgrund 
des Untemehmergewinns und zugleich als MaBstab der Hiebsreife 2) 
dar und gab zugleich eine Anleitung, wie diese ermittelt werden solIe. 
"Man sucht zuerst eine der betreffenden Lokalitat entsprechende Er
tragstafel zu erlangen, die die Haubarkeitsnutzungen, Zwischen- und 
Nebennutzungen mit ihren Geldwerten angibt, stellt den Betrag der 
jahrlichen Kosten und der Kulturkosten fest und berechnet dann nach 
bekannOOn RegeIn den Bodenerwartungswert ffir die in Betracht zu 
ziehenden Umtriebszeiten. Diejenige Umtriebszeit, bei der der Boden
erwartungswert ein Maximum erreicht, wiirde also das groBte Ein
kommen gewahren, mithin als finanzie11e Umtriebszeit zu betrachten 
sein." Anwendungen des Bodenerwartungswertes auf die Umtriebszeit 
nach der von Heyer angegebenen Methode sind weiterhin, teils zum 
Zwecke der VerauBerung, teils fur die eigene Betriebsfiihrung, von den 
VertreOOm der Literatur, des forstlichen Versuchswesens und der leitenden 
Forstverwaltungen gemacht worden. 

FUr die Eiche wurden von Carl 3) auf Grund eines reichen, in 
der Praxi~ der Reichslande gewonnenen Materials Untersuchungen uber 
die Umtriebszeit durch Berechnung der Erwartungswerte vorgenommen. 
Das Ergebnis ging dahin, daB das Maximum des Bodenwertes bei Unter
ste11ung eines ZinsfuBes von 2% im Alter von 130 Jahren eintrete. Bis 
zum Alter von 140 Jahren ist der Erwartungswert aber noch nicht merk
lich gesunken. Nach den neuesten ErtragstafeIn aus dem forstlichen 
Versuchswesen PreuBens 4) tritt das Maximum des Bodenwertes bei 2% 
mit 120 bis 130 Jahren, bei 21/ 2% mit no bis 120 Jahren ein. 

FUr die Fichte wurden von der Sachsischen Staatsforstverwaltung 
durch die im Jahre 1904 erlassene "Anweisung zur Anfertigung von 
Wertsermittlungen bei Erwerbung und VerauBerung von Grundstucken" 
Berechnungen uber die Bodenerwartungswerte vorgeschrieben. Danach 
sind, wenn die Kosten der Bestandesbegriindung 200 M. betragen, bei 

1) Handbuoh der forst!. Statik 1871, S. 20. "Der Untemehmergewinn ist 
gleioh dem Untersohied zwisohen dem Bodenerwartungs. und Bodenkostenwert." 

2) Das. S. 21. "Diejenige Umtriebszeit liefert den gro.Bten Untemehmer
gewinn, fiir die der Bodenerwartungswert oder die Rente desselben kulminiert." 
-- 3) Kann Eiohenhoohwald-Wirtsohaft, insbesondere die Zuoht von Stark

holz bei derselben, in rentabeler Weise betrieben werden? (Allgem. Forst- u. 
Jagdz. 1895.) Auf Grund der Wirtsohaftsergebnisse fiir die besseren Eiohen 
Lothringens ergeben sioh bei 2 prozentiger Verzinsung folgende Bodenerwar
tungswerte 

u = 80 90 100 110 120 130 140 150 160 Jahre 
1200 1410 1600 1750 1800 1830 1800 1710 1630 ]d. 

Inzwisohen haben sioh aber die Preise des Eiohenholzes zugunsten der starken 
Sortimente verii.ndert, fiir gute Stamme in einem Grade, der mehr als geniigend 
ist, um das Sinken der Bodenwerte, das naoh dem von Carl benutzten ]daterial 
1m Alter von 130 bis 160 Jahren eintritt, aufzuheben. 

') Schwappaoh, Untersuohungen iiber die Zuwaohsleistungen von Eichen
hoohwaldbestii.nden in Preu.Ben, 1905, S. 127. 

M: art in, Forstl. Statik. 2. Auf!. 28 
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den nachstehenden Preisen des emtekostenfreien Abtriebsertrages die 
Bodenbruttowerte (B + V) folgende: 

Bonitii.t '1£= 60 80 100 Jahre 
I Wert je fm. Abtriebsertrag . 12 15 20 M. 

(B+ V) 1560 1600 1580 
" IT Wert je fm Abtriebsertrag 10 12 16 
" (B+ V) 920 900 900 
" m Wert je fm Abtriebsertrag 8 10 12 
" (B + V) . 460 510 430 
" 

Hieraus geht hervor, daB der wichtigste Grund fiir die Berechtigung 
hoher Umtriebszeiten in dem Unterschied der Werte des schwii.che
ren und stii.rkeren Holzes liegt. Nach den vorstehenden Zahlen ist 
die Einhaltung des lOOjii.hrigen Umtriebs fiir die Fichte bei der Forderung 
einer 3%igen Verzinsung (die nach jener Anweisung anzuwenden ist) 
nur berechtigt, wenn die Werte fur 1 Festmeter Abtriebsertrag vom 
60. bis 100. Jahre auf I. Bonitat im Verhii.ltnis von 12 zu 20 - auf 
IT. Bonitii.t von 10 zu 16 - auf m. Bonitat von 8 zu 12 M. ansteigen, 
was zurzeit in Sachsen nicht der Fall ist, wohl aber in anderen Lii.ndern, 
die fiir den Absatz schwacher Holzer ungiinstigere Bedingungen haben. 
Bei den jetzt vorliegenden Preisverhaltnissen zwischen starkem und 
schwachem Holz kulminiert der Bodenerwartungswert schon mit etwa 
70 Jahren. Ebenso haben die von Schwappach 1) gemachten Be
rechnungen dahin gefiihrt, daB der Bodenerwartungswert bei 3% im 
Alter von 60 bis 80 °Jahren den Hochstbetrag erreicht. 

Ahnliche Resultate ergeben sich auch fiir die Kiefer. Nach der 
sachsischen Anweisung zur Anfertigung von Wertsermittlungen sind 
hier die Bodenbruttowerte (B + V): 

Bonitii.t '1£= 60 80 100 Jahre 
I Wert je fm Abtriebsertrag 10 14 20 M. 

(B+ V) 1000 1040 1020 
" n Wert je fm Abtriebsertrag 8 12 16 
" (B+ V) 540 630 570 
" m Wert je fm Abtriebsertrag .. 6 9 12 
" (B+ V) 170 220 180 
" 

Hieraus ergibt sich, daB die Bodenwerte bei Erhohung der Um
triebszeit von 60 auf 100 Jahre ziemlich gleich bleiben, wenn die Preise 
fiir ein Festmeter emtekostenfreien Abtriebsertrag innerhalb dieser Zeit 
auf I. Bonitat im Verhaltnis von 10 zu 20 M., allf IT. Bonitat von 8 zu 
16 M., auf m. von 6 zu 12 M. zunehmen, also auf allen drei Bonitii.ten 
sich (annahemd) verdoppelr. Eine so starke Wertzunahme des Kiefem
holzes findet aber zurzeit nirgends statt; ebenso ist dies auch in hOheren 

1) Waohstum und Ertrag normaler Fichtenbestinde in PrenSen, 1902, S. 117. 
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Altersstufen nicht der Fall. Eine Begriindung hoher Umtriebazeiten 
nach der Methode der Bodenerwartungswerte kann daher nach den 
jenen Zahlen zugrunde liegenden Wirtschaftsergebnissen nur gegeben 
werden, wenn fUr die hoheren Umtriebszeiten ein niedrigerer Zins£uB 
zur Anwendung gela.ngt. Ein gleiches Ergebnis tritt auch bei den Be
rechnungen, die im AnschluB an die Ertragsta£eln der PreuBischen Ver
suchsanstalt 1) gefertigt sind, hervor. 

Bei der Buche und Tanne stellen sich der Anwendung derFormel 
des Bodenerwartungswertes wegen des Einflusses, den der Lichtung'
zuwa.chs, der wahrend des Verjiingungszeitraumes wirksam ist, Schwierig
keiten entgegen. Na.ch den in den Ertragstafeln der PreuBischen Ver
suchsanstalt 2) angestellten Berechnungen tritt bei der Buche das Maxi
mum des Bodenwertes bei einem ZinsfuB = 2% auf I. Standortsklasse 
mit 110 - auf II. und m. Standortsklasse mit 120 - auf IV. Stand
ortsklasse mit 130 Jahren ein; bei einem ZinsfuB = 3% fiir alle Stand
ortsklassen mit 100 Jahren. 

3. Benrteilung. 
Unter Bezugnahme auf manche Richtungen der Neuzeit, welche 

den Bodenerwartungswert nach der Theorie, die ihm zugrunde liegt, 
und nach seiner Anwendung bekampfen, ist es angezeigt, nachdriicklich 
zu betonen, daB die ihn darstellende Formel auch in Zukunft bleibende 
Bedeutung behalten wird. Dies folgt aus der Richtigkeit des die Formel 
beherrschenden Grundgedankens, daB der Wert des Bodens durch die 
Ertrage, die von ihm zu erwarten sind, bestimmt wird. Die Formel des 
Bodenerwartungswertes ist dadurch ausgezeichnet, daB alle MaBnahmen 
der forstlichen Technik und alle Verhaltnisse, die auf den Tauschwert 
des Holzes von EinfluB sind, in ihr zum zahlenmaBigen Ausdruck kommen. 
Ala Weiser der Rentabilitat ist der Bodenerwartungswert gerade wegen 
seiner Empfindlichkeit in besonderem Grade geeignet; aIle, auch die 
geringfiigigsten, technischen und okonomischen Einwirkungen treten in 
ibm hervor. Namentlich gilt dies beziiglich der Zeit, der Art und des 
Grades der Durchforstungen und Lichtungen, der Anderungen der Holz
preise und des Preisverhaltnisses verschiedener Sortimente, der MaB
nahmen der Bestandesbegriindung und der Kosten der Verwaltung. 

Gegenuber den genannten Vorziigen darf man jedoch die Mangel 
nicht verkennen, die dem Bodenerwartungswert anhaften, sobald man 
den Elementen der Formel bestimmten, zahlenmaBigen Ausdruck gibt. 
Zunachst ist darauf hinzuweisen, daB die mathematische Herleitung 
nicht ganz einwand£rei ist. Die von u zu u Jahren erfolgenden Ertrage 
sind nicht gleich, wie beim Aufbau der Formel angenommen wird, 
80ndem steigend. Auch wenn man von den Ertragen spaterer Um-

1) Schwappach, Die Kiefer, 1908, S. 150. 
I) Die Rotbuche, 1911, S. 202. 

28· 
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triebszeiten, die wenig EinfluB auf den Gegenwartswert ausiiben, ab
sieht, so ist zu OOachten, daB die im Alter u eingehenden Haubarkeits
ertrage und die in den Jahren a, b . . . erfolgenden Vornutzungen keine 
feststehenden, bekannten, sondern wechselnde, unbekannte GroBen sind; 
zur Zeit ihres Eingehens werden sie voraussichtlich hohere Tauschwerte 
besitzen als in der Gegenwart. Der Vermutung, daB dies der Fall sein 
werde, muB bei der Berechnung des Bodenwertes zum Zwecke der Be
stimmung der Hiebsreife Rechnung getragen werden. FUr die Be
urteilung der Preisveranderungen, die im Laufe der Zeit zu erwarten 
sind, gibt eine gut gefiihrte Preisstatistik eine wertvolle Grundla.ge. FUr 
ihre Benutzung gab G. Heyer 1) folgende Regel: "Um festzustellen, ob 
eine bestehende Umtriebszeit beizubehalten oder um welchen Betrag 
dieselbe zu andern sei, miissen die kiinftigen Holzpreise ermittelt werden. 
Den einzigen sicheren Anhaltspunkt hierzu bietet das Gesetz dar, nach 
welchem der Holzpreis in den vorhergehenden Jahren sich anderte. 
Man tragt zur Erforschung dieses Gesetzes die Preise, diefiir ein be
stimmtes Sortiment im Laufe der letztverflossenen (J, Jahre erzielt 
wurden, als die Ordinaten einer Kurve auf und verlangert dieselbe nach 
MaBgabe ihres bisherigen Verlaufs 2)." Besser entspricht es jedoch dem 
Stand der Sache, wenn der begriindeten Vermutung, daB die Holz
preise steigen, durch die Wahl eines niedrigeren als des landesiiblichen 
ZinsfuBes Ausdruck gegeben wird. In die 'Formel des Bodenerwartungs
wertes sind alsdann die Preise der Gegenwart oder der nachsten Ver
gangenheit einzusetzen. Aber ein unanfechtbarer Beweis der Richtig
keit der Ansatze - sei es der Zukunftspreise, sei es des ZinsfuBes -
laBt sich nicht fiihren. 

Sodann wird gegen da.s vorliegende Verfahren geltend gemacht, 
da.B die Formel des Bodenerwartungswertes von den Verhaltnissen des 
aussetzenden Betriebes abgeleitet ist; sie legt der Rechnung Einzel
flachen, die nicht bestockt sind, zugrunde. Die meisten Einwande, die 

1) Handbuch der forstl. Statik, S. 45. 
2) Die eingehendsten Naohweise iiber die Veritnderungen in den Holzpreisen 

wii.hrend langer, der Umtriebszeit nahe kommender Zeitrii.ume sind von der 
Sii.chsischen Staatsforstverwaltung gegeben worden. Nach der "Entwicklung der 
Staatsforstwirtschaft im Konigreich Sachsen, dargestellt durch die Kgl. sachs. 
Forsteinrichtungsanstalt", Tabelle 6, hat die Einnahme fiir 1 fm Derbholz be
tragen im Durchschnitt der Jahre: 
1817/26 1827/36 1837/46 1847/53 1854/63 1864/73 1874/83 1884/93 1894/1903 

5,93 6,56 7,78 8,45 lO,30 11,49 13,28 13,80 15,23 M. 
Hiernach zeigen die Preise des Derbholzes in dem verflossenen 80jii.hrigen 

Zeitraum den ungefahren Verlauf der geraden Linie, und der Unterschied im Preise 
je zweier Jahrzehnte betrii.gt im Durchschnitt annii.hernd 1 M. Verlii.ngert man 
die Preislinie gema.B der Vorschrift G. Heyers nach MaBgabe ihres seitherigen 
Verlaufs, so wiirde die Einheit des Au, deren Preis gegenwii.rtig 16 M. betrii.gt. 
fiir u = 80 den Wert von 24 M. besitzen. Dieser Preis wiirde daher bei Anwendung 
des landesiiblichen ZinsfuBes der Gegenwart in die Formel fiir das Durchschnitts
festmeter der Hauptnutzung einzutragen seine 
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gegen die Reinertragslehre gemacht sind, beziehen sich nicht auf das 
ihr eigentfunliche Prinzip der Erzielung eines moglichst hohen Bodenrein
ertrags, sondern auf die Verschiedenheiten zwischen der aussetzenden 
und jahrlichen Betriebsfiihrung. Auch in dieser Beziehung sind die ge
nannten Schriften von Schiffel, Honlinger, Glaser hervorzuheben. 
Nun sind allerdings die Begriinder der Bodenreinertragslehre, insbesondere 
FauBtmann und PreBler, vom Einzelbestand ausgegangen, was auch 
ffir die theoretische Begriindung der Bodenwerte und die Herleitung 
einfacher Formeln empfehlenswert war. Aber diese Beschrankung ist 
keine Forderung des Prinzips. Mit wissenschaftlicher Klarheit und 
Scharfe hat G. Heyer 1) die Methode der Rentabilitatsberechnung ffir 
den aussetzenden und jahrlichen Betrieb nebeneinander gestellt; J. H. 
von Thunen hat im letzten Teile seines von den Forstwirten viel zu 
wenig beachteten "Isolierten Staates" den Nachweis der Umtriebszeit 
der Kiefer auf einen regelmaBigen, im jahrlichen Betriebe stehenden 
Normalwald aufgebaut;· Verfasser dieser Schrift hat seinen "Folgerungeil 
der Bodenreinertragstheorie ffir die Erziehung und Umtriebszeit" ledig
lich den jahrlichen Betrieb zugrunde gelegt. Der prinzipielle Kern der 
Reinertragslehre wird von Einwanden, die die Eigentumlichkeit der 
Betriebsfiihrung zum Gegenstand haben, nicht getroffen; nur hinsicht
lich der angewandten Rechnungsmethode liegen Unterschiede vor. 

Der Wert, den die Formel des Bodenerwartungswertes fiir die Be
triebsregelung, insbesondere auch fiir die Regelung der Umtriebszeit, 
besitzt, liegt nicht in der Bestimmtheit der absoluten Zahlen, welche 
als Endergebnis von Rechnungen zutage treten. Nach dieser Richtung 
werden in der Waldwertrechnung, die vollstandig durchgefiihrte Nach
weise der Wirkung aller, auch der geringfugigsten Faktoren verlangt, 
weit hohere Anforderungen gestellt, als bei der Betriebsregelung. Die 
Bedeutung des Bodenerwartungswertes fur die forstliche Statik liegt 
vielmehr hauptsachIich darin, daB der positive oder negative 
EinfluB nachgewiesen wird, welchen gewisse MaBnahmen 
der forstlichen Technik fur die Rentabilitat der Wirtschaft 
zur Folge ha ben. Nicht die absoluten Zahlen, die den Bodenwert an
geben, sondern ihre Unterschiede bestimmen das Urteil uber die 
Bestandesbehandlung, welches bei der Betriebsregelung abgegeben 
werden muB. Gerade nach dieser Richtung sind die neueren Ergebnisse 
des forstlichen Versuchswesens von Bedeutung. 

AIle Berechnungen der Hiebsreife und Umtriebszeit stehen, wie aus 
der Formel des Bodenerwartungswertes ersichtlich ist, mit der Behand
lung der Bestande, insbesondere mit der Art und dem Grade der Durch-

1) Handbuch der forstlichen Statik, 1871, 1. Abschnitt, 1. Ko.p., Veran
schlagung der Ertrige und Produktion8kosten. "A. AU8setzender Betrieb. Do. 
bei diesem Betriebe die Ertrage nicht zu der niimlichen Zeit eingehen, in welcher 
die Produktionskosten verausgo.bt werden, so muB man beide auf gleiche Zeit
punkte reduzieren ... B. Jii.hrlicher Betrieb. Bei diesem Betriebe kehren die 
Ertrige und Produktionskosten jii.hrlich in gleicher GroBe wieder." • 
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forstung in Zusammenhang und mUssen deshalb in Verbindung hier
mit gewiirdigt werden. DaB durch kraftige Durchforstungen der 
Bodenreinertrag erhoht wird, wurde bereits friiher (im Abschnitt iiber 
den Durchforstungsbetrieb) hervorgehoben. Beziiglich der Hiebsreife 
gehen aus den vorliegenden Untersuchungen, insbesondere aus den Er
gebnissen des forstlichen Versuchswesens, folgende Satze hervor: 

1. Durch gute, auf die Pflege der wertvollsten Stamme 
gerichtete Durchforstungen wird die Kulmination des Boden
erwartungswertes hinausgescho ben. Nach den im AnschluB an 
die Aufstellung von Ertragstafeln angestellten Berechnungen erreicht 
der Bodenerwartungswert auf der mittleren (III.) Stando;t1;sklasse den 
Hochstbetrag: \ 

Bei der Buche - ZinsfuB 2% 
nach Ertragstafel A mit 536 M. im 120. Jahre 

" " B" 353 " " 90. " 
Bei der Fichte - ZinsfuB 3% 

bei starker Durchforstung mit 709 M. im 80. Jahre 
" maBiger " " 632 " ,,70. " 

2. Unter dem EinfluB eines guten Durchforstungsbetriebes 
findet die mit der Erhohung der Umtriebszeit erfolgende Ab
nahme des Bodenwertes nur sehr allmahlich statt. Auch hier
fur bieten die im AnschluB an die Aufstellung der Ertragstafeln aus 
PreuBen gefertigten Nachweise wertvolle Belege: Die Bodenerwartungs
werte betragen auf der mittleren Standortsklasse bei einem ZinsfuB von 
20/ 0 fiir Buche, von 3% fiir Fichte: 

u= 60 80 
Buche, Tafel A . . . . 413 
Fichte, starke Durchforstung . 618 709 

100 120 
509 536 
598 546 

140 Jahre 
524 M. 

" 
Es bedarf also nur geringer Anderungen in bezug auf die Forde

rungen an die Verzinsung oder in bezug auf die Zunahme des Wertes 
des starkeren Nutzholzes, um hohe Umtriebszeiten zu rechtfertigell. 

Wie aIle Berechnungen der Bodenw..erte zeigen, sind die Ergebnisse 
der Formel sowohl hinsichtlich der Hohe der Werte als auch der Zeit 
der Kulmination vom ZinsfuB abhangig. Kamen keine anderen Grlinde 
fiir den forstlichen ZinsfuB in Betracht, so wiirde dieser in einem solchen 
MaBe hinter dem landesiiblichen zurlickbleiben, daB durch seine Er-

niedrigung der Faktor 1 in gleichem Verhaltnis erhoht wiirde, 
1,0pu-l 

in welchem A undD, wenn sie der Gegenwart entsprechen, zu niedrig 
eingesetzt sind 1). Aus dem Verhaltnis der gegenwartigen und zu-

1) Wird z. B., wie in der gen. Anleitung der Sachsischen Staatsforstverwaltung, 
ein ZinsfuB von 3% angewandt, wii.hrend der zeitige landesiibliche etwa 31/SO/. 
betrii.gt, 80. wird bei einer 80jii.hrigen Umtriebszeit - da 
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Jdinftigen Praise konnte dann dem ZinsfuB eine zahlenmii.Bige Grund
lage gegeben werden. Allein abgesehen von jenen anderen Bestimmungs
griinden, die auf den ZinsfuB einwirken, so ist die Unterstellung der 
GleichmaBigkeit der Preisveranderungen nicht ohne weiteres zulii.ssig. 
Wenn auch die Holzpreise bei der Darstellung durch eine wohlgeordnete 
Statistik mehr Regel- und GesetzmaBigkeit zeigen, als unter dem Ein
fluB mancher einzelnen Erscheinungen vermutet wird, so kann doch ein 
strenger, mathematischer Nachweis ihres Verlaufs in den meisten Fallen 
nicht gefiihrt werden. Der ZinsfuB, der bei Betriebsregelungen zu
grunde gelegt wird, ist nicht nur von forsttechnischen und volkswirt
schaftlichen Verhaltnissen jeder Art abhangig, sondern auch vom Urteil 
des Wirtschafters, von seinem Charakter, seiner Vermogenslage, seinem 
Interesse an der Zukunft. Auch in der Forstwirtschaft gilt die allgemeine 
Regel, daB ihre Gestaltung nicht nur durch objektive, sondern auch durch 
subjektive Verhii.ltnisse bestimmt wird. 

Die Berechtigung einer Kritik ahnlicher Art, wie sie in bezug auf 
die Annahme eines niedrigen ZinsfuBes bei der Berechnung der Boden
werle gemacht wird, muB auch hinsichtlich del Anwendung verschiedener 
ZinsfiiBe ausgesprochen werden. Sobald man solche als zulii.ssig erklart 
und anwendet, ist allerdings der Willkiir Spielraum gegeben. Man kann 
dann beziiglich der Umtriebszeit zu sehr verschiedenen Folgerungen 
gelangen 1). Aber wegen der Moglichkeit der Uberschreitung der in dieser 
Richtung einzuhaltenden Schranken darf die Berechtigung des leitenden 
Grundgedankens nicht verkannt werden. Die Ursache fur die An
wendung verschiedener ZinsfiiBe bei der Bestimmung der Hiebsreife 
liegt, wie friiher 2) bemerkt wurde, darin, daB die Griinde, aus denen 
in der Forstwirtschaft ein niedriger, vom landesublichen abweichender 
ZinsfuB angewendet wird, ffir verschiedene Umtriebszeiten nicht in 
gleichem, sondern in verschiedenem MaBe vorhanden sind. AlIe Griinde, 
die ffir niedrige forstliche ZinsfiiBe geltend gemacht werden, kommen 
bei hohen Umtrieben in starkerem MaBe zur Geltung. Die Maglichkeit, 
hohe Umtriebszeiten einzuhalten, setzt voraus, daB die Bestande bis zu 
hohem Alter von starkeren Beschadigungen verschont bleiben. Manche 
SChaden, die die mittleren Altersstufen betreffen, wie z. B. Bruch der 
Kiefer in Gebirgsrevieren, Rotfaule der Fichte auf gewissen Boden-

1 1 
1,038°-1 = 0,10, 1,03580 _ 1 = 0,07 

ist - das Ergebnis der Reohnung im Verhiiltnis von 10: 7 erhOht. In diesem 
FaIle entsprioht also die ErhOhung des Reohnungsresultates duroh die Anwen
dung eines niedrigen ZinsfuBes annii.hemd der Preisverii.nderung von 24 zu 16, 
die sioh naoh den RegeIn G. Heyers bei Anwendung von Preiskurven ergeben 
wiirde. 

1) V gl. des VerfasSers Folgerungen der Bodenreinertragstheorie, § 34. (Buohe), 
§ 75 (Kiefer). § 96 (Eiohe). 

I) 1m 3. Absohnitt des 1. Teils II 5 b (Untersohiede des forst!. ZinsfuBes). 
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arten, notigen zu friihem Abtrieb, machen daher das Einhalten einer 
hohen Umtriebszeit unmoglich. Ebenso ist die Stetigkeit der Kapital
wirkung groBer bei hohen Umtriebszeiten. Endlich kann man zur Be
griindung der vorstehenden Regel nicht unberiicksichtigt lassen, daB, 
obwohl die Technik in der Verwendung schwacher Sortimente fortgesetzt 
Fortschritte macht, es doch wahrscheinlich ist, daB die Preise der starken 
und guten Sortimente in starkerem Verhaltnis steigen werden, als die 
der schwachen und schlechten. In den neueren Bestimmungen mancher 
Staatsforstverwaltungen wird deshalb mit Recht die Anwendung ver
schiedener Z:nsfiiBe bei der Berechnung der Bodenwerte behufs Er
mittlung der Hiebsreife angeordnet 1). 

Die in der Einleitung dieser Schrift begriindete Beschrankung der 
mathematischen Methode auf allen Gebieten der Volkswirtschaft er
streckt sich auch auf den Bodenerwartungswert. Schon in der Wald
wertrechnung, an die hinsichtlich der Vollstandigkeit des grundlegenden 
Materials und der Scharfe der Rechnung groBere Anforderungen zu stellen 
sind, dienen die Ergebnisse der Rechnung oft mehr als Regulatoren 
fiir die Schatzung, wie als scharf beweisende Zahlen. In der forstlichen 
Statik ist dies in noch hoherem MaBe der Fall. Zur Anwendung bei der 
Betriebsregelung sind in der groBen Praxis die unter I und 2 genannten 
Methoden besser geeignet, als die Berechnung von Bodenerwartungs
werten. 

IV. Nach dem Reinertrag des jahrlichen Betriebs. 
Da die Forstwirtschaft aller groBeren Verwaltungen, die man bei 

der Erorterung allgemeiner technischer und okonomischer Fragen vor 
Augen nehmen muB, im jahrlichen Betriebe gefiihrt wird, so liegt es sehr 
nahe, zu unterstellen, daB diese Art der Betriebsfiihrung auch den Be
rechnungen der Reinertrage und der Abwiigung der auf sie gerichteten 
MaBnahmen, insbesondere auch der Beurteilung der Hiebsreife, zu
grunde gelegt wird 2). Es ist fiir den jahrlichen Betrieb charakteristisch, 
daB die Bestande eines Reviers, einer Betriebsklasse oder einer anderen 

1) Allgemeine Vorschriften (Nr. 10) zur Verfiigung, betreffend Waldwerts
berechnungen, vom 15. Mai 1905 - Ministerialblatt der KgI. Preull. Verwaltung 
f. Landw., 1905, S. 174; Forsteinrichtungsanweisung fiir Bayern, 1910, S. 22; 
Vorschriften fiir ... Forsteinrichtungswerke im Reichsland, 1910, S. 72; Dienst
weisung iiber Forsteinrichtung in Baden, 1912, § 33. 

2) In der Eigentiimlichkeit des jahrlichen Betriebs und dem Zusammen
hang der Teile einer WirtschaftBeinheit liegt die Ursache des Gegensatzes, den 
Schiffel zur Reinertragslehre bekundet hat. Er wird am besten gekennzeichnet 
mit den Worten (Zentralblatt flir das gesamte Forstwesen 1904): "Die Reinertrags
lehre mull sich entweder auf wren Fundamentalsatz: Betrachtung der Bestiinde 
fiir sich, zUriickziehen, die Hiebsfolge und den Betriebsklassenverband beiseite 
lassen - oder sie akzeptiert letztere und liillt die Betrachtung der Bestiinde fiir 
sich fahren." Der Verfasser hat seine abweichende Ansicht im folgenden Ab
schnitt ausgesprochen. 
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wirtscha.ftIichen Einheit alB ein zusammenhangendes Gauzes, dessen 
Teile in innerem Zusammenhange stehen, angesehen werden. 'Die Rein
ertrage, die ermittelt werden sollen, werden nicht auf die einzelnen 
Bestande bezogen, sondern auf die G e sam the it de r Be s tan d e 
einer Bet r i e b ski ass e oder eines Reviers oder der Waldungen eines 
ganzen La.ndes oder eines bestimmten Eigentiimers. Als Einheit fUr sta
tische und andere Berechnungen ist dann die durchschnittIiche Flache 
des Holzbodens anzusehen. In allen groBeren Forstverwaltungen wird 
dieser Standpunkt vertreten. Die von ihnen gefiihrte Statistik weist 
iiberall nach, daB die Reinertrage nicht auf einzelne Altersklassen, 
sondern auf die FIacheneinhei t des Holzbodens bezogen 
werden. 

Entsprechend den beim Einzelbestand oder dem aussetzenden Be
trieb angewandten Methoden muB auch beim jahrlichen Betrieb ver
fahren werden. Man berechnet entweder den auf den Boden entfallenden 
Reinertrag einer Betriebsklasse oder eines anderen Verbandes; oder 
man sucht (wie beim Weiserprozent) das Verhaltnis darzustellen, in 
dem die Werterzeugung eines Reviers zu dem Produktionsaufwand, 
der ihr zugrunde liegt, steht. In beiden Fallen konnen die betreffenden 
Zahlen auf die Flacheneinheit bezogen werden. Es empfiehlt sich hierbei 
zunachst von regelmaBigen Verhaltnissen auszugehen, die gewisser
maBen das Ziel der Wirtschaft darlegen. Um unmittelbare praktische 
Anwendungen von den genannten statischen Methoden zu machen, 
muB aber auch auf die wirklichen Verhaltnisse eingegangen werden, 
die von den normalen mehr oder weniger abweichen. 

1. Der Bodenreinertrag. 
a) Grundged&nke. 

Nach den allgemeinen Grundsatzen der Wirtschaftslehre werden 
in Betrieben, die mit Kapital von verschiedener Gebundenheit arbeiten, 
die auf das festere Kapital entfallenden Reinertragsanteile derart be
messen, daB die auf das beweglichere Kapital entfallenden Betrage von 
dem Reinertrag des ganzen Produktionsfonds abgezogen werden 1). Der 
Boden ist der festeste Bestaudteil des forstlichen BetriebskapitalR. Der 
auf ihn entfallende Ertrag wird nach der ausgesprochenen Regel da
durch hergeleitet, da.B vom ganzen Reinertrag die Zinsen des Vorrats 
in Abzug gebracht werden. 

Bezeichnet man mit: 

1) Helferich driickt in seinem Sendschreiben an Judeich (Forstl. Blii.tter 
1872) den Grundsatz, auf dem die vorliegende Methode der Berechnung der Um
triebszeit aufgebaut ist, mit den Worten aus: .. Sind in einem Gesohii.ft verschiedene, 
teiIs umlaufende, teiIs fixe Kapitalien in Anwendung, so erhii.lt das jeweils fixeste 
beim Steigen des Ertrage iiber den Durobschnittssatz den ganzen Mehrgewinn, 
wie es andernfalls den ganzen Verlust zu tragen bat, der sich beim Sinken des Er
trags ergibt." 
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.A den jahrlichen Abtriebsertrag einer regelmaBigen WirtschaftB
einheit, 

D die Summe der jahrlichen Vorertrage, 
c die jahrlichen Kulturkosten (i. w. S., einschlieBlich Nachbesserung, 

Wegebau usw.), 
1J die jahrlichen Kosten fur Verwaltung, Schutz und Steuern, 
N den (normalen oder, bei Anwendung auf konkrete Verhaltnisse, 

den wirklichen) Vorrat, so stellt sich der auf den Boden entfallende 
jahrliche Reinertrag fur eine normale Betriebsklasse in der Formel 

A + D-(o + v)-N .O,op 

dar. Werden die einzelnen Buchstaben, auch die Kulturkosten, auf 
die durchschnittliche FIacheneinheit = 1 ha bezogen, so sind c, v und 
N, die die ganze Betriebsklasse (= u ha) belasten, noch mit u zu multi
plizieren. FUr die Flacheneinheit erhaIt alsdann die Formel die Fassung 

A + D-u (0 + v)-uN. O,op 
u 

Bei der praktischen Ausfuhrung wird den Berechnungen in der Regel 
nicht eine jahrliche, sondern eine periodische Abstufung der Altersklassen 
zugrunde gelegt. 

Anwendungen dieser Formel (mit Abweichungen beziiglich der 
Kultur- und Verwaltungskosten) habe ich bereits in meinen Folgerungen 
der Bodenreinertragstheorie fur die Hauptholzarten durohgefiihrt. 
Ebenso Schwappach in seinen Ertragstafeln fur Buche, Fichte und 
Kiefer. 1m Kreise der Fachgenossen hat sich das Verfahren seither 
keiner groBen Beliebtheit erfreuen durfen. Stotzer 1) hob bei der Be
sprechung meiner Folgerungen der Bodenreinertragstheorie hervor, er 
konne nur lebhaft bedauern, daB ich die seit Jahren im Vordergrunde 
stehende Methode der Berechnung von Bodenerwartungswerten, die 
sich durch ein hohes MaB von Einfachheit auszeichne, durch ein anderes 
Rechnungsverlahren ersetzen wolle. Auch von anderer Seite wurde die 
Umstandlichkeit der Anwendung jener Formel gegenuber Berechnungen 
des Bodenerwartungswertes geltend gemacht. Trotzdem ich die gegen 
das Verfahren erhobenen Einwande zum Teil - namentlich auf dem 
Gebiete der Waldwertrechnung - durchaus anerkenne, mochte ich es 
nicht nur am Leben erhalten, sondern suche ihm sogar moglichst weit
gehende Anwendung zu geben. Es enthalt ubrigens keine neuen Grund
gedanken, weder in theoretischer noch in praktischer Hinsicht. Seinem 
wesentlichen Gehalt nach war es schon von Konig in die Forstwissen
schaft eingefuhrt, als dieser in seiner Forstmathematik der Ermittlung 
des "eintraglichsten Benutzungsalters fur den einzelnen Holzbestand" 
die "ErtragsverhaItnisse normaler Wirtschaftswalder" gegenuberstellte. 

1) Zentralblatt f. d. ges. Forstwesen 1895. 
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G. Heyer 1) hat dann in seiner forstlichen Statik die Formeln des Unter
nehmergewinnes fur den aussetzenden und fur den jahrlichen Betrieb 
entwickelt. Die Ursache der Aufrechterha1tung des vorliegenden Ver
fahrens liegt hauptsachlich darin, daB es den in der groBen praktischen 
Wirtschaft vorliegenden Verhaltnissen unmittelbar angepaBt ist. Indem 
man der Formel zahlenmaBigen Inhalt gibt, werden nicht nur Hilfs
mittel ffir die Bestimmung der Hiebsreife beschafft, sondern es werden 
zugleich die okonomischen Grundlagen der ganzen Wirtschaft dargelegt. 
Die Summe .A + D bedeutet die tatsachlichen Ertrage an Haupt- und 
Vornutzung, die in den Wirtschaftsbuchern alljahrlich nachgewiesen 
und durch die Statistik der Staatsforstverwaltungen zur allgemeinen 
Kenntnis gebracht werden. Ebenso sind c + v die wirklichen Aus
gaben fur Schutz, Verwaltung, Kultur, Wegebau usw., die in der Statistik 
alljahrlich zur Darstellung kommen. Die Ermittlung des normalen und 
wirklichen Vorrats ist aber, wie aus der Geschichte der Forsteinrichtung 
bekannt ist, fur jede geordnete Forstwirtschaft eine der wichtigsten Auf
gaben der Betriebsregelung, mit der sich hervorragende Forstwirte schon 
beschaftigt haben, noch ehe eine forstliche Statik existierte. 

b) Folgernngen. 
Die von Schwappach in den Ertragstafeln fiir Eiche, Buche, 

Fichte und Kiefer angestellten Berechnungen der Hiebsreife nach dem 
vorliegenden Verfahren weichen von demjenigen nach der Methode 
del' Bodenerwartungswerte nicht sehr abo Die von mir in den Folgerungen 
der Bodenreinertragstheorie niedergelegten Ergebnisse sind dagegen weit 
konservativer als die genannten und andere Untersuchungsergebnisse. 
Sie sind am ausfUhrlichsten fUr die Kiefer dargelegt worden. Nach 
§ 75 der "Folgerungen der Bodenreinertragstheorie" ergeben die Ab
schliisse der Rechnung, daB die auf den Boden entfallenden Reinertrage 
den Hochstbetrag erreichen: 

1. FUr astreine, zu wertvollem N utzholz geeignete Kiefernbestande 
in guter Absatzlage (Rhein- und Mainebene) mit 120 Jahren; 
in ungiinstigen Absatzlagen (ostpreuBische Reviere) mit 140 bis 
150 Jahren. 

2. FUr astige, zu besserem Nntzholz nicht geeignete Bestande, die 
nur Brennholz und geringwertiges Nutzholz liefern, in giinstigen 
und ungiinstigen Absatzlagen mit 60 Jahren, in den den Kohlen
gruben nahen Revieren Westdeutschlands mit 50 Jahren. 

FUr die Buche ergeben die Rechnungsabschliisse, daB die auf den 
Boden entfallenden Rainertrage bis zum 140. Jahre ansteigen oder (an
nahernd) gleich bleiben. 

1) Handbuoh der forstl. Statik, S. 22: "Der Unternehmergewinn fiir den 
jii.hrliohen Betrieb bereohnet sioh naoh der Formel 

An+ Da ... + Dq-[(uB+uN +'UV)O,Op+~J 
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Entsprechendes gilt auch fiir andere Holzarten nach MaBgabe ihrer 
Eigentiimlichkeiten, die ffir die Fichte zu niedrigeren, ffir die Eiche zu 
hoheren Umtriebszeiten fiihren, als fiir Buche und Kiefer. 

Die Ursachen der genannten Resultate lagen in folgenden Um
standen: 

1. 1m Ansatz der Ertrage. Auf Grund zahlreicher die Haupt
holzarten betreffenden Untersuchungen ist a. a. O. unterstellt, daB der 
laufende Zuwachs gut erzogener Bestande, insbesondere der in der Jugend 
langsam wachsenden Holzarten, lange Zeit gleich bleibt und dann lang
samer abnimmt, als in den friiheren Ertragstafeln angenommen worden 
ist. Der positive Teil der Formel (A + D) : u entspricht dem Durch
schnittszuwachs an Gesamtmasse und muB daher, gemaB dessen Ver
lauf, die langsame Abnahme in noch starkerem MaBe zeigen. 

2. In der Art und dem Grade der Durchforstungen. In den 
Folgerungen der Bodenreinertragstheorie ging der die Durchforstungs
grade beherrschende Grundsatz dahin, daB die StammgrundfIache, so
bald eine gute Schaftform hergestellt ist, nicht mehr steigen soll. 
Der bleibende Bestand nimmt alsdann nur in dem MaBe zu, als die 
GQhaltshohen groBer werden. Hieraus gehen hohere Durchforstungs
ertrage hervor, als den damaligen Anschauungen und Nachweisen ent
sprach. Die Durchforstungssatze fiir normale Bestande wurden a. a. O. 
folgendermaBen eingestellt 1): 

Haupt. Summe Antell 
Um- der Vor- Gesamt-

Holzart triebs-
nutzung ertrage ertrag 

am Gesamtertrag 

zeit (A) (D) Prozente 

Festmeter A I D 

Buche ........ 100 370 260 630 58,7 41,3 
120 390 380 770 50,6 49,4 

Fichte ........ 80 690 240 930 74,2 25,8 
100 750 440 1190 63,0 37,0 
120 800 602 1402 57,1 42,9 

Kiefer ........ 80 450 180 630 71,4 28,6 
100 510 300 810 63,0 37,0 
120 570 420 990 57,6 42,4 
140 570 540 1110 51,4 48,6 

Durch die starken Durchforstungen wird die Rente des Vorrats
kapitals, die einen negativen Bestandteil der Formel bildet, vermindert. 
Bei gleichem Gesamtertrag (A + D) ist der Bodenreinertrag infolgedessen 
groBer, wie im 5. Abschnitte (Durchforstungsbetrieb) begriindet wurde. 

1) Folgerungen der Bodenreinertragstheorie, § 24 (Buche), § 74 (Kiefer). 
§ 116 (}'ichte). 
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Entsprechende Folgerungen sind inzwischen auch von den Vertretern 
des forstlichen Versuchswesens nachgewiesen worden 1). 

3. In der Stetigkeit der Wertzunahme des Stammholzes. 
In den Folgerungen der Bodenreinertragstheorie ist unterstellt, daB der 
Wert des Durchschnittsfestmeters vom bleibenden Bestande mit dem 
Alter gleichmaBig ansteige. So ist z. B. der Wertzuwachs der Buche 
nachden Preisen der Oberforsterei Jesberg ffir ein Jahrzehnt zu 0,75 M. 
angenommen; der Wert fur 1 fm steigt von 0,40 M. im 30. Jahre auf 
7,15 M. im 120. Jahre. Ebenso ist fur gute, astreine Kiefernbestande 
unter gOnstigen Absatzverhaltnissen, wie sie z. B. in der Mainebene vor
liegen, vom 40. Jahre an eine gleichmaBige Wertzunahme eingesetzt; 
die Werte steigen mit gleichmaBiger Abstufung von 1,5 M. fur ein 
Jahrzehnt. In der Praxis darf allerdings diese Gleichheit der Wert
zunahme nicht ohne weiteres unterstellt und als allgemeine Regel an
gesehen werden. Es kommt vielmehr, wie beim Weiserprozent hervor
gehoben wurde, oft darauf an, daB die Verschiedenheiten im Gange der 
Wertzunahme ffir die einzelnen Altersstufen moglichst klar zur Dar
stellung gebracht werden. Sehr haufig zeigt sich dann, daB sich gewisse 
Stammklassen darch ihre Preishohe gegenuber schwacheren und starkeren 
Klassen in einem Grade auszeichnen, daB sie ohne weitere Untersuchungen 
als bestimmend fur die Umtriebszeit angesehen werden durfen. Trotz 
dieser Einschrankung wird fur allgemeine Erorterungen die Unter
stellung einer stetigen Wertzunahme fur gut erzogene, astreine Bestande 
der Hauptholzarten oft gerechtfertigt erscheinen, insbesondere betreffs 
der Altersstufen und Sortimente, auf die sich die Untersuchung der 
Hiebsreife vorzugsweise zu erstrecken hat. Ein starkeres Nachlassen 
des Wertzuwachses deutet in der Regel an, daB die Hiebsreife eingetreten 
oder uberschritten ist. Endlich ist zu beachten, daB die Wertzunahme 
in den Bestanden nicht nur durch den Zuwachs und die Verbesserung 
der Eigenschaften der einzelnen Stamme, sondern auch dadurch herbei
gefiihrt wird, daB die schlechtesten Bestandeselemente im Wege der 
Durchforstungen ausgeschieden werden. 

Der einfluBreichste Grund der konservativen Ergebnisse meiner 
Folgerungen der Bodenreinertragstheorie liegt: 

4. In der Hohe des angewandten ZinsfuBes. Es sind a. a. O. 
ffir hohe Umtriebszeiten niedrigere ZinsfuBe angewandt als fur kurze. 
FUr die Buche ist z. B. ein ZinsfuB eingestellt, der in jedem Jahrzehnt 
wachsender Umtriebszeit urn 0,07% kleiner wird und der betragt: 

ffir 'It = 80 90 100 no 120 130 140 Jahre 
2,72 2,65 2,58 2,51 2,44 2,37 2,30 % 

1) Am starksten tritt der Einflull der Durchforstungsgrade auf die Rohe 
des Bodenreinertrags und die Zeit seiner Kulmination bei der Buche hervor. Sie 
enolgt 

nach Tafel A mit 536 M. im Alter von 120 Jahren 
B " 353 " " 90 
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Bei del' Kiefer nimmt der ZinsfuB a. a. O. mit jedem Jahrzehnt um 
0,1% abo Er betragt: 

fiir u = 40 
3,0 

60 
2,8 

80 
2,6 

100 
2,4 

120 
2,2 

140 Jahre 
2,0 % 

Wie bereits unter 3 hervorgehoben wurde, erscheint die Annahme 
wechselnder ZinsfuBe nicht frei von Willkiir. Es kann kein Grund an
gegeben werden, del' einwandfrei nachweist, weshalb der ZinsfuB in 'einem 
bestimmten Grade, wie in den vorstehenden Beispielen, ab- oder zu
nehmen soli. Indessen eine Wirtschaft, welche von willkiirlichen sub
jektiven Bestirnmungsgriinden ganzlich frei ist, die lediglich auf natur
wissenschaftlicher und mathematischer Grundlage aufgebaut ware, gibt 
es nicht. Auch die Abweichungen eines gleichbleibenden forstlichen 
vorn landesublichen ZinsfuB sind willkiirlich. Die Anschauung des Wirt
schaftssubjektes ist auf die Frage del' Riebsreife von wesentlichem 
EinfluB. Es muB als eine Tatsache hingenommen werden, daB ver
schiedene Waldeigentumer (Staat, GroBgrundbesitzer, kleine Waldeigen
turner) verschiedene Anforderungen an die Rohe del' Verzinsung stellen. 
Wegen dieses subjektiven Moments wird oft auf gleichem Standort von 
GroBgrundbesitzern, z. B. dem Staat, ein Starkholzbetrieb mit 2%iger 
- vom kleinen Waldeigentumer ein Grubenholzbetrieb mit 3%iger 
Verzinsung gefUhrt. AllgerneingUltige Folgerungen fUr die Hiebsreife 
konnen deshalb iiberhaupt nicht gezogen werden. Ein wesentlicher Zweck 
des vorliegenden Verfahrens liegt darin, daB nachgewiesen wil'd, bis 
zu welchem Grade bei Einhaltung hoher Umtriebe ein Ver
zicht in bezug auf die Rohe der Verzinsung erforderlich wird. 
Die dahin gehenden Erwagungen konnen dazu beitragen, urn eine mehr 
odeI' weniger konservative Richtung del' Wirtschaftsfiihrung zu be
griinden. 

2. Die Verzinsnng des Waldkapitals. 
In jedem geordneten Betrieb muB nicht nul' del' Ertrag an sich 

nachgewiesen werden, sondern auch das Verhaltnis, in dem er zum 
Produktionsaufwand steht. Die zu dies em gehorigen jahrlich zu ver
ausgabenden Kosten fiir Kultul' (im weiteren Sinne), Verwaltung usw. 
konnen direkt von den Ertragen abgezogen werden. Del' hieraus hervor
gehende jahrliche Reinertrag ist, wie unter 1. hervorgehoben wurde, 

=A+D-(c+v). 

Die weiteren Produktionsgrundlagen sind del' Boden (B) und 
Vorrat (N), die als Waldkapital zusammengefaBt werden. 

Das Verhaltnis zwischen Reinertrag und Waldkapital, welches, 
bezogen auf 100 Flacheneinheiten, als Weiserprozent del' Wirtschafts
einheit odeI' Betriebsklasse bezeichnet werden kann, ist 
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_A+D-(c+v) 100 
- B+N 

oder, wenn die einzelnen Buchstaben einschIieBIich der Kulturkosten 
auf I ha bezogen werden, 

= A +D-(uc+ uv) 1001) 

uB+'UN 
Unter norma.Ien Verhaltnissen sind die Nutzungen A + D = dem 

Zuwa.chs (Z). A entspricht dem Ha.ubarkeitszuwachs, D dem auf die 
Durchforstungen entfallenden Zuwachs. 

Ihrem Inhalt nach entspricht die vorstehende Formel ganz der unter 
I angegebenen. Sie war, wie diese, bereits 1871 von G. Heyer II) als 
"Prozent der jahrlichen Verzinsung" in der Fassung 

(Au + Da + .. + Dq) 100 
P = uB + uN + 'III V + c 

O,op 
gegeben. 

Bereits im allgemeinen Teil wurde die Bedeutung der obigen Formel 
hervorgehoben. Die wichtigsten Abwagungen, die bei technischen Ma..I3-
nahmen vorzunehmen sind, kommen in ihr zum Ausdruck. Ihr ent
sprechenden Inhalt zu geben, ist eine allgemeine, bleibende Aufgabe 
der Forstwirtschaft, der man sich nicht entziehen darf, wenn sich auch 
einer genauen, vollstandigen zahlenmaBigeu Darstellung (wie es in allen 
Zweigen des Forstwesens und des wirtschaftlichen Lebens iiberhaupt 
der Fall ist) manche Schwierigkeiten entgegenstellen. Um die Formel 
zur Betriebsfiihrung in Beziehung zu setzen, ist einmal der zahler, der 
den Waldreinertrag - dann der Nenner, der das Waldkapital ausdriickt, 
zu wiirdigen; endlich ist auch das Verhii.ltnis von Zahler und Nenner, 
das Weiserprozent einer Betriebsklasse oder eines Wirtschaftsganzen, 
ins Auge zu fassen. 

a} Der Waldreinertrag. 
Der Zahler des genannten Bruches wird in jedem geordneten Forst

haushalt nachgewiesen. Die Abschliisse der Statistik der seit langerer 
Zeit in geordnetem Betriebe stehenden Forstverwa.ltungen sind in dieser 
Richtung von Wert und weitgehendem EinfluB. Ein zusammenfassender 
'Oberblick iiber die Wirtschaftsabschliisse der deutschen Staatsforsten 
la.l3t erkennen, da.B die Reinertrage in der neueren Zeit fast iiberall be-

l) In der Praxis werden aIle statistischen Nachweise auf die durcbschnitt
liche Holzbodenf.\ii.che bezogen. FUr die Einheit derselben lautet die Formel: 

(A+D) ;'/I,-(C+lI) 100 
B+N " 

t) Handbuch der fOl'BtI. Statik, S. 18. 
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deutend zugenommen haben. Die Ursache liegt zunachst in dem starkeren, 
der Produktionsfahigkeit des Standorts entsprechenden Einschiag, der 
erst durch die Entwicklung des Holzhandels und den besseren Absatz, 
auch der schwacheren Sortimente, moglich geworden ist. So stieg z. B. 
die genutzte Gesamtholzmasse auf 1 ha Holzbodenflache in den PreuBi
schen Staatsforsten von 2,08 fm im Jahre 1830 auf 4,97 fm im Jahre 
1912; in den Sachsischen Staatsforsten von 4,28 fm. im Durchschnitt 
der Jahre 1817-1826 auf 5,96 fm im Durchschnitt der Jahre 1904 
bis 1913; in den Staatswaldllngen Badens von 4,67 fm im Jahre 1867 
auf 6,52 fm im Jahre 1914. Noch allgemeiner wirkt die Zunahme der 
Holzpreise auf die Steigerung der forstlichen Rohertrage ein. Sie ist 
fur fast alle Sortimente in weit starkerem Grade erfolgt, als der Wert
abnahme des ublichen PreismaBstabes entspricht. Dies tritt in jeder 
geordneten Statistik forstlicher GroBbetriebe klar hervor. In den Staats
waldungen Badens stieg der Durchschnittspreis eines Festmeters Nutz
holz von 13,46 im Jahre 1867 auf 21,25 M. im Jahre 1913, eines Fest
meters Derbholz im gleichen Zeitraum von 7,46 auf 9,31 M.; der gesamten 
Holznutzung von 8,63 auf 13,91 M. In Saohsen betrug die Einnahme 
ffir 1 fm Derbholz im Durohsohnitt des Jahrzehnts 1817/26 5,93 M., 
des Jahrzehnts 1854/63 10,30 M., des Jahrzehnts 1904/1913 17,88 M. 
In PreuBen betrug der Durohsohnittspreis ffir 1 fm der eingeschlagenen 
Gesamtholzmasse 
in den Jahreu 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 

4,39 4,94 5,81 5,99 6,87 9,43 8,56 M. 
Allerdings stehen den im Laufe der Zeit erhOhten Einnahmen 

auch erh6hte Ausgaben fUr aHe Teile der Betriebsfuhrung (Verwaltung, 
Schutz, Kultur, Wegebau usw.) gegenuber. Diese Zunahme soIl aber 
in der Regel nioht groBer sein, als der Zunahme der Einnahmen ent
spricht, so daB auoh die Differenz zwisohen Rohertrag und Wirtschafts
kosten, der Reinertrag, ein jenem entspreohendes Steigen zeigt, Tat
saohlioh ist dieser Forderung auoh von den meisten groBeren Staats
forstverwaltungen entsproohen worden. Die vorliegende Statistik gibt 
der Zunahme der positiven und negativen Elemente des jahrlichen 
Ertrags zahlenmaBigen Ausdruok. Es sind z. B. gestiegen: 

In PreuBen 1) in der Zeit von 1868 bis 1912 
die Rohertrage ffir Holz (A + D) . im Verhaltnis von 100 : 404 
die dauernden Ausgaben (c + v). " " ,,100 : 308 
der Reinertrag A + D (abzuglioh der 

Werbungskosten) - (c + v) . ." " ,,100 : 446 
In Wurttemberg 2) in der Zeit von 1855 bis 1908 
der Rohertrag fur Holz ..... von 6,2 auf 19,0 Mill. M. 
der. Gesamtbetrag d. Jahresausgaben ,,2,8 6,9"" 
der Reinertrag . . . . . . . . . " 3,9 " 12,7" " 

1) Amtliche Mitteilungen, Tabel1e 54b. 
2) Graner, Die Forstverwaltung Wiirttembergs 1910, Tab. IX. 
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In Sachsen 1) in del' Zeit von 1817 bis 1913 

die Einnahme. . . . . . von 17,5 auf 
die Summe der Ausgaben . ,,8,0 " 
der Reinertrag. . . . . . ,,9,5 " 

In Baden 2) in der Zeit von 1867 bis 1913 

101,3 M. ffir 1 ha 

35,3 " " 1" 
66,0 " " 1" 

die Einnahmen von 44,03 auf 94,79 M. ffir 1 ha 
die Ausgaben . " 16,26 " 39,70 " " 1" 
der Reinertrag " 27,77 " 5.5,09" " 1" 

b) Das Waldkapital. 
Zum Nachweis des Waldkapitals, das durch den Nenner der vor

liegenden Formel dargestellt wird, mussen seine beiden Teile, Boden 
und Von-at, der Einschlitzung unterzogen werden. Beides ist nur mit 
einer gewissen Beschrankung hinsichtlich der Genauigkeitsgrade moglieh. 

Nach den friiher 3) gemaehten Erorterungen tragt der Wert des 
Bodens einen variablen, nach Zeit und Ort wechselnden Charakter. Er 
ist von allen Verhliltnissen abhlingig, die auf den Ertrag der Wirtsehaft 
von EinfluB sind. Nieht nur die Bonitaten, sondern auch die teehnisehen 
MaBnahmen und auBere wirtsehaftliehe Verhaltnisse wirken auf den 
Reinertrag und den Wert des Bodens ein. Dies sehlieBt nieht au'l, daB 
derselbe, als Teil des Waldkapitals, fUr zeitlieh und ortlieh gegebene 
Verhaltnisse in bestimmter Fassung naehgewiesen wird. Er ist unter 
Anlehnung an (abel' nicht mit strenger Unterordnung unter) eine 
Reehnung auf Grund der Wirt,sehaft entnommener oder ihr entspreehen
der Zahlen naeh MaBgabe der Standortsbonitaten einzuschatzen. Diese 
Grundsatze sind aueh von den Staatsforstverwaltungen, welche An
weisungen zur Ermittlung des Waldkapitals erlassen haben, anerkannt. 
In Sa.ehsen werden die Bodenwerte schon seit geraumer Zeit zwecks 
Feststellung des Waldkapitals und der Bestandeskostenwerte ein
geschatzt, wobei man von der Methode des Erwartungswertes ausgeht. 
FUr das Reichsland sind dureh die Vorschriften fUr die Forsteinriehtung 
von 1910 - fUr Baden durch die Anweisung von 1912 entsprechende 
Vorsehriften gegeben. 

Mehr Sehwierigkeiten stellen sieh der Bereehnung des VOITat~ ent
gegen. In der Tatsache, daB die Walder urspriinglieh lediglich durch 
die Wirkung der Natur entstanden sind, daB es immer noch Lander gibt, 
wo die Walder kostenlos erzeugt werden, und in dem Umstand, daB die 
Wirkungen dieser den primitiven Kulturstufen eigentiimliehen Verhalt
nisso noeh in die Gegenwart, aueh der Kulturlander, hineinragen, lag 
die Ursaehe, weshalb sieh namhafte Forstwirte gegen die Behandlung 

1) Die Entwicklung der Staatsforstwirtschaft im Konigreich Sachsen; die 
jahrlichen Reinertragsiibersichten im Thar. Jahrb. 

2) Statistische Nachweisungen, II 10. 
3) Vgl. den Abschnitt iiber die Berechnung des Vorrats, S. 128f. 

Mar tin, Forst!. Statik. 2. Auf!. 29 
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des Vorrats nach den Grundsatzen der Waldwertrechnung ausgesprochen 
haben. Indessen die Argumente, die von den Verhaltnissen der Ur
walder entlehnt sind und ffir primitive volkswirtschaftliche Kultur
stufen Geltung haben, konnen nicht auf die okonomischen Zustande 
wirtschaftlich fortgeschrittener Lander libertragen werden. Eine kosten
lose Erzeugung von Waldern gibt es in den jetzigen Kulturlandern nicht 
mehr; und der EinfluB der Urwiilder anderer Lander und friiherer Zeiten 
schrumpft von einem zum anderen Menschenalter mehr und mehr zu
sammen. In allen Kulturlandern besitzt der Vorrat die Eigenschaften 
des Kapitals und muB <laher trotz mancher ihm anhaftenden Besonder
heiten den RegeIn, die ffir das Kapital gelten, unterworfen werden 1). 

Ffir die Anweisungen, die von den Forstverwaltungsbehorden liber 
die Berechnung des Vorrats gegeben sind, war es charakteristisch, daB 
dabei meist der Zweck der VerauBerung im Vordergrunde stand. Wenn 
es sich um den Ankauf oder Verkauf von Waldungen handelt, wird 
immer der Standpunkt bestimmter Personen, der Kaufer oder Verkiiufer, 
vertreten. In jedem FaIle mfissen bei Wertberechnungen zum Zwecke 
des An- oder Verkaufs moglichst prazise Nachweise gegeben werden, 
bei denen alle, auch die unbedeutendsten Wertelemente nachgewiesen 
werden. Wenn es sich aber, wie es bei der Begriindung der Umtriebs
zeit der Fall ist, nicht um VerauBerungen, sondern um den bleibenden 
forstlichen Betrieb handelt, so werden in dieser Hinsicht geringere An
spmche gestellt; es geniigen gutachtliche Wertnachweise, bei denen 
man sich auf die wesentlichen Bestimmungsgriinde beschrankt, wahrend 
manche geringfiigige Faktoren auBer acht geiassen werden. 

Die Schatzung des Vorrats hat entweder bei der Aufuahme der 
einzelnen Beatande im Walde oder nach den Abschlfissen der Betriebs
plane, und alsdann geordnet nach Altersklassen und Bestandesbonitaten, 
zu erfolgen. Seiner Masse nach wird der Vorrat gemaB der ffir die Forst
einrichtung gegebenen Beatimmungen berechnet oder eingeschatzt. Bei 
mittleren und jungen Bestanden kommen ErtragstafeIn zur Anwendung,; 
die Ermittlung der alteren Orte erfolgt durch spezielle Aufnahme oder 
Schatzung nach dem AugenmaB. Was den Wert betrifft, so steht bei 
jiingeren regelmaBig begriindeten Bestanden die Methode der Kosten
werte im Vordergrunde; mittlere und altere Beatande werden dagegen 
in der Regel nach dem Verkaufswert (als Produkt von Masse und Ein
heitswert unter Abzug der Werbungskosten) berechnet. Eine strenge, 
dem Alter angepaBte Abgrenzung der verschiedenen Methoden ist nicht 
immer durchfiihrbar. Haufig empfiehlt es sich deshalb, die Rechnung 
auf einzeIne charakteristische Altersstufen zu beschranken und die 
Zwischenglieder zu interpolieren. Indem man die Massen und Werte 
der Bestande ffir die verschiedenen Altersstufen, getrennt nach Boni
taten, zusammenstellt, erhiilt man den Wert des gesamten Vorrats; 

1) V gl. die Erorterungen iiber die Bedeutung des Vorrats, S. 123 f. 



Naoh dem Reinertrag des jahrliohen Betriebs. 451 

und durch Division desselben mit der Holzbodenflache den Vorrat auf 
der durchschnittlichen Flacheneinheit, der den einfachsten Ausdruck 
des Revierzustandes in der vorliegenden Richtung bildet. Mit diesen 
Grundsatzen der Vorratsschatzung stimmen auch die Vorschriften 
iiberein, welche von den genannten Staatsforstverwaltungen a. a. O. 
erlassen sind. 

c) Das Verhaltnis des Waldreinertrags zum Waldkapital. 
(Weiserprozent der Betriebsklasse oder des Wirtschaftsganzen). 

Anwendungen der genannten Formel zum Zwecke der Betriebs
regelung sind seither nur von der Sachsischen Staatsiorstverwaltung 
gemacht worden. In den jahrlichen Reinertragsiibersichten der Siichsi
schen Staatsforsten wird neben den Einnahmen und Ausgaben auch das 
Waldkapital nebst seiner Verzinsung dargestellt. Nach den periodischen 
Abschliissen hat fiir 1 ha Holzboden betragen: 

im Jahrzehnt 1854/63 1864/73 1874/83 1884/93 1894/1903 
der Reinertrag . . . . . 24,82 36,64 43,17 45,43 48,98 
das Waldkapital . . .. 1156 1417 1682 1859 2206 M. 
das Verhaltnis des Rein-
ertrags zum Waldkapital 2,15 2,59 2,57 2,44 2,22 % 

In den meisten anderen Staaten wird es zurzeit kaum moglich sein, 
das Waldkapital nach seinen Grundlagen nachzuweisen. Sofem man 
iiberhaupt den Berechnungen des Waldkapitals naher trat, gab nicht 
die Riicksicht auf den forsttechnischen Betrieb, sondem es gaben die 
Anforderungen, die hinsichtlich der Besteuerung des Waldes gestellt 
werden, Veranlassung, den Waldreinertrag und sein Verhaltnis zum 
Waldkapital nachzuweisen. So sind z. B. in Baden 1) zu Anfang dieses 
Jahrhunderts die Werte samtlicher Waldungen des Landes nach den 
Ertragen an Haupt- und Vomutzungen auf Grund der Durchschnitts
preise der Jahre 1895 bis 1899 neu eingeschatzt worden. AuBerdem 
sind die Rentierungswerte ermittelt. Unter den sonst bekannt ge
wordenen Nachweisen iiber den vorliegenden Gegenstand sind die in 
Frankreich 2) stattgehabten Einschatzungen des Reinertrags und Wald
wertes von Interesse. In den meisten deutschen Forstverwaltungen 
wird bei der Betriebsregelung der Vorrat durch das Altersklassenverhaltnis 
ersetzt; oder der Wert des Waldes wird nach der Rente, die er gewahrt, 
eingeschatzt. Indessen das Altersklassenverhaltnis geniigt nicht, um 
ffir die Regelung der okonomischen Forderungen, die an die Wirtschaft 
gestellt werden, eine brauchbare Grundlage abzugeben. Der Rentierungs
wert kann aber nur in Frage kQmmen, wenn es sich um eine schnelle 

1) Statistische Naohweisungen, 1907, S. 42 nnd Anlage 13. 
2) ForstwisscllBoh. Zentralbl. 1916, S. 179. 
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oberflachliche Einschatzung des Wertes regelmaBiger Reviere handelt. 
tJbrigens gibt er keine brauchbaren Resultate. Ein Wald, in dem 
wiichsige Stangenorte vorherrschen, kann wertvolIer sein als ein anderer, 
der zu 20% aus schlechtwiichsigem Altholz und zu so% aus Kulturen 
besteht, wenn auch der gegenwartige Reinertrag in diesem letzteren 
weit bOher ist. 

Trotz der mangelhaften statistischen Grundlagen fur den Nachweis 
der Rentabilitat stehen der Forstverwaltung iiberall Mittel zu Gebote, 
um <las Verhaltnis zwischen Reinertrag und Waldkapital zu verbesBem. 
Sie liegen auf dem Gebiet des Waldbaues und der Forsteinrichtung 
und konnen jederzeit zur Anwendung gebracht werden. Eine ErbOhung 
des positiven Teils des Zahlers der obigen Formel, der Summanden 
A + D, wird dadurch erreicht, daB man aIle Mittel anwendet, um den 
Zuwachs, der A und D hervorbringt, zu heben. Die Wahl der Rolzart. 
die Art und die Grade der Durchforstung, die Anwendung des Lichtungs
zuwachses und andere MaBnahmen der forstlichen Technik iiben in 
dieser Beziehung einen weitgehenden EinfluB aUB. 

Auch die Bestandteile des Nenners der obigen Formel haben die 
Tendenz, groBer zu werden. Eine Zunahme der· Bodenwerte erfolgt 
beim Fortschreiten der wirtschaftlichen Kultur durch das Wachstum 
der BevoIkerung, die Nachfrage nach Bodenprodukten, die Zunahme 
der Bediirfnisse zu anderweiter Benutzung des Bodens. Ebenso ent
spricht bezu.glich des Vorrats eine Zunahme der fortschreitenden wirt
schaftlichen Kultur. Wie am Schlusse des ersten Teils (S. 183ff.) aus
gefiihrt wurde, ist es eine allgemeine Regel, daB der Boden mit der Zu
nahme der BevoIkerung und des Wohlstandes intensiver, mit groBerem 
Aufwand von Arbeit und Kapital bewirtschaftet wird. In der Forst
wirtschaft haben manche Umstande, insbesondere das Vorkommen vieler 
Raumden und BlOBen, der EinfluB der friiheren Servituten, der Mangel 
an Kulturmitteln, das Vorherrschen des Mittel- und Niederwaldbetriebs 
u. a. bewirkt, daB das Vorratskapital im Durchschnitt weit niedriger 
blieb, als unter dem Eindruck einzelner Altbestande meist angenommen 
wird. Eine entschiedene Erhohung des Vorrats trat erst ein, als die 
natiirliche Verjiingung des Laubholzes und die geschlossene Erziehung 
der Bestande Regel wurde. Eine Verminderung des Intensitatsgrades 
hinsichtlich des stehenden Vorrats hat seitdem in den deutschen Staats
forsten nicht stattgefunden. Es ist charakteristisch, daB selbst in der
jenigen Staatsforstverwaltung, die am wenigsten Altholz besitzt, der 
Vorrat nicht gesunken ist. In der sachsischen Statistik wird der Vorrat 
je ha fiir die Mitte des 19. Jahrhunderts (1844/53) auf 152 fm, fiir das 
Ende desselben (1894/1903) auf 189 fm angegeben. In den meisten 
anderen Staaten sind aber die Vorrate erheblich bOher. J!'iir die badischen 
Staatswaldungen sind sie bei der letzten Angabe auf 290 fm eingeschatzt. 
FUr Bayem ergibt sich ahnliches aua de~ Begriindung des bekannten 
Antrags des Grafen zu Torring-Jettenbach an die Kammer der 
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Reichsrate vom 7. Februar 1908, fiir Wiirttemberg aus dem Erla.ll 
eines Gesetzes iiber die Bildung aines Reservefonds vom 25. Juli 1909. 

Indessen das nach der Regel zunehmender Intensitat erfolgende 
Grollerwerden des Vorratskapitals bedarf des Gegengewichtes und der 
Einschrankung. Ein Blick auf die obige Formel zeigt, wie sehr die Er
zielung eines richtigen Verhaltnisses von Reinertrag und Waldkapital 
erschwert wird, wenn das letztere zu hooh ist. Die Mittel, um der Bildung 
eines zu hohen Vorrats entgegenzutreten, liegen in erster Linie in der 
Erhaltung der richtigen Grade der Belltandesdichte. Wie aus den Er
gebnissen des 5. Abschnitts hervorgeht, kann bei verschiedenen Graden 
der BestandesdIchte der gleiche Zuwachs gebildet werden. Starke 
Durchforstungen haben aber neben der rascheren Entwicklung der 
einzelnen Stamme den Vorzug, dall der Zuwachs in ein besseres Ver
haltnis zum Vorratskapital gesetzt wird. Den gleichen Einflull iiben 
sachgemalle Lichtungen aus. Wie sehr ein gut ge£iihrter Durchforstungs
und Lichtungsbetrieb durch Ausscheidung aller minderwertigen Be
standesglieder zur Hebung des vorliegenden Verhaltnisses beitragt, er
geben die neueren Ertragstafeln, in welchen regelmaBige Bestande von 
verschiedenen Graden der Bestandesdichte gegeniibergestellt sind. Nach 
der Erti'agstafel der Preullischen Versuchsanstalt ist fiir Buche II. Stand
ortsklasse der normale Vorrat einer periodisch abgestuften Betriebsklasse 

fiir u = 100 120 140 
nach Ertragstafel A 225 260 285 fm 

" "B 275 320 365" 
FUr die Kiefer ist der normale Vorrat nach den Hessischen Ertrags

tafeln auf II. Standortsklasse 
fiir u = 100 

baim Lichtungshetrieb 260 
" Schlullstand 350 

120 
285 
390 

140 
300 fm 
420 " 

In heiden Fallen sind mit den starkeren Eingriffen in die Masse 
der Bestande hOhere Bodenreinertrage verbunden. Dasselbe gilt be
ziiglich der Umtriebszeiten, durch die der Vorrat in noch starkerem 
Grade beeinfluBt wird. Hohe Umtriebszeiten lassen sich nur dann 
rechtfertigen, wenn der durch sie bewirkten Zunahme des Vorrats und 
seines Zinses eine entsprechende Erhohung des positiven Teils des 
zahlers obiger Formel zur Seite steht. Endlich tragt die rechtzeitige 
Abnutzung schlechtwiichsiger Bestande dazu bei, dall das Verhaltnis 
zwischen dem Reinertrag und dem Waldkapital verbessert wird. 



Achter Abschnitt. 

Die forstliche Statik nach· ihrem VerhAltnis 
zu den nationalen Aufgaben der politischen 

Okonomie. 
AIle wirtschaftlichen Theorien kommen in Kulturlandem unter 

dem Einflu.6 bestimmter Richtungen der Wirtschaftspolitik zur Ver
wirklichung. Sie stehen mit dieser in Wechselwirkung: Die Wirtschafts
politik wird einerseits durch die Theorie, welche ffir richtig gehalten 
wird, wesentlich bestimmt; sie iibt andererseits auf die Folgerungen der 
Theorie, soweit sie subjektiver Natur sind, Einflu.6 aus. Dies gilt auch 
fUr die forstliche Statik und das ihr zugrunde liegende okonomische 
Prinzip. Die Bodenreinertragslehre ist in bezug auf ihr Verhalten zur 
nationalen Wohlfahrt einer herben, abfalligen Kritik unterzogen worden. 
Manche NationalOkonomen, unter denen hier nur Helferich und 
Schii.ffle - und manche Forstwirte, unter denen Borggreve u.nd 
N ey genannt sein mogen, haben die Bodenreinertragslehre zur nationalen 
Wirtschaftspolitik in Gegensatz gestellt. Der umgestaltende Einflu.6, 
den der jetzige Weltkrieg auf alle wirtschaftlichen Verhaltnisse ausiibt, 
wird emeut Veianlassung geben, das Wirtschaftsleben in nationalem 
Sinne zu regeIn und die wirtschaftlichen Theorien na.ch dieser Richtung 
zu priifen. Um dies in bezug auf die forstliche Statik tun zu konnen, 
sind einmal die allgemeinen Grundgedanken der nationalen Wirtschafts
politik und sodann ihre Anwendung in der Forstwirtschaft zu beleuchten. 

I. Wirtschaftspolitische Grundgedanken. 
1. Internationale nnd nationale Wirtschaftspolitik. 

FUr eine idealistische Auffassung erscheint auf allen Gebieten des 
geistigen und materiellen Lebens Freiheit als das wirksamste Mittel zum 
Fortschritt. Bei volliger Freiheit ist jedem wirtschaftlichen Organismus 
die Moglichkeit gegeben, die ihm verliehenen oder von ihm erworbenen 
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Fahigkeiten zur vollen Entfaltung kommen zu lassen. Es ist daher sehr 
natiirlich, daB diejenigen nationalokonomischen Schriftsteller, die nor
male, von auBeren StOrungen nicht betroffene Wirtschaftsverhaltnisse 
und Ziele vor Augen hatten, und die bestrebt waren, allgemeingilltige 
satze fiir die politische Okonomie zu konstruieren, diewirtschaftliche 
Freiheit zum Prinzip erhoben haben. An erster Stelle unter ihnen steht 
A. Smith 1), der auf die Ansichten der Nationalokonomen und die 
MaBnahmen der Regierungen weitgehenden EinfluB ausgeiibt hat. "Be
seitigt man - sagt A. S mi th beim Riickblick auf das Merkantil- und 
physiok:ra.tische System - aIle Bevorzugs- und Hemmungssysteme 
vollstandig, so stellt sich das einfache und klare System der natiirlichen 
Freiheit von selbst her. Einem Jeden bleibt es, so lange er die Gesetze 
des Rechtsstaates nicht iibertritt, vollig freigestellt, sein eigenes Interesse 
in seiner eigenen Weise zu verfolgen und seinen GewerbfleiB wie sein 
Kapital in Konkurrenz mit denen eines jeden Anderen oder einer jeden 
anderen Volksklasse zu setzen." 

In der realen Welt haben jedoch Verhaltnisse, wie me die Idee der 
absoluten Freiheit zur Voraussetzung hat, niemals bestanden. Die 
politische und wirtschaftliche Geschichte aller Lander lehrt dies zur 
Geniige. Kein Yolk, kein einzelner folgt ausschlieBlich allgemein
menschlichen Richtungen und Bestrebungen. Die Liebe zum Vater
land, zur Heimat, zur Familie, ererbte und erworbene Gewohnheiten 
und Charaktereigenschaften stehen der Verwirklichung der kosmopoli
tischen ungehemmten Freiheit durchaus entgegen. Und der ewige Friede, 
der der unbeschrankten Verkehrsfreiheit verschiedener Volker zur 
Grundlage dienen mull, kann wohl als ein femes Ziel der menschlichen 
Gesellschaft angesehen, nicht aber einer zeitlich anwendbaren Wirtschafts
politikzugrunde gelegt werden. Der gegenwmige Weltkrieg hat diese 
Erkenntnis den einsichtsvollen Vertretern aller Volker eingepragt. In 
den gro.Ben wirtschaftlichen Fragen treten die Menschen nicht als einzelne 
und nicht als Weltbiirger einander gegeniiber, sondem als Angehorige 
ihrer Nationen, deren Vertretung den Regierungen und gesetzgebenden 
Korperschaften obliegt. Eine Nation ist weder nur eirie Summe von 
einzelnen, noch darf sie als ein mechanischer Teil der Menschheit an
gesehen werden. Sie ist vielmehr ein selbstandiger lebensvoller Organis
mus, der in seiner Geschichte, in seiner Sprache und Literatur, in Sitten 
und Gewohnheiten, in wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen eine 
Einheit bildet und sich in dieser geschlossenen Einheit von allen 
anderen Nationen in jeder Richtung bestimmt unterscheidet. Hieraus 
entspringen aber der Natur der Sache nach gewisse Gegensatze, die, 
wenn die Menschen nur ein groBes Weltbiirgertum bildeten, nicht vor
liegen wiirden. 

1) Quellen des Volkswohlstandes, 4. Buch, 9. Kap. (SchluJ3). 
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2. Das nation ale System der politiscben Okonomie 
von Friedrich List. 

1m Gegensatz zum kosmopolitischen Standpunkt von Ad. S mi th 
und seiner Na.chfolger ist der nationale Charakter der Wirtschafts
politik am originellsten von Friedrich List 1) vertreten und mitdem 
Hinweis auf die Lehren der Geschichte der wichtigsten Volker der neueren 
Zeit begriindet worden. Es unterliegt keinem Zweifel,. daB die Gesetz
gebung der modemen Staaten weit mehr durch die von List aufgestellten 
Grundsatze als durch A. S mi ths Theorie der volligen Freiheit beeinfluBt 
worden ist. Da das Listsche System der politis chen Okonomie oft 
durch Schlagworte bezeichnet wird, die seinen praktischen Inhalt mehr 
zu triiben als klar zu stellen geeignet sind, so folgt hier seine Darstellung 
mit Lists eigenen Worten: "Gleichwie das Individuum im Staat und 
in der Nation seine individuellen Zwecke in einem viel hOheren Grade 
zu erreichen vermag, als wenn es allein stande, so wiirden aIle Nationen 
ihre Zwecke in einem viel hoheren Grade erreichen, waren sie durch 
das Rechtsgesetz, den ewigen Frieden und den freien Verkehr mit
einander verbunden. - Die Natur selbst drangt die Nationen allmahlich 
zu dieser hoohsten Vereinigung, indem sie durch die Verschiedenheit 
des Klimas, des Bodens und der Produkte sie zum Tausch, und durch 
Obervolkerung und VberfluB an Kapital und Talenten zur Auswanderung 
und Kolonisierung antreibt. Der intemationale Handel .... ist einer 
der machtigsten Hebel der Zivilisation und des Nationalwohlstandes. -
Zurzeit aber ist die durch den intemationalen Handel entstehellde 
Einigung der Nationen noch eine sehr unvollkommene; denn sie wird 
unterbrochen oder doch geschwacht durch den Krieg oder durch egoisti
sche MaBregeln einzelner Nationen. - Erhaltung, Ausbildung und Ver
vollkommnung der Nationtlitat ist daher zurzeit ein Hauptgegenstand 
des Strebens der Nation, und maB eil sein. Es ist dies kein falsches und 
egoistisches, sondern ein vemiinftiges, mit dem wahren Interesse der 
gesamten Menschheit vollkommen im Einklang stehendes Bestreben; 
denn es fiihrt naturgemaB zur endlichen Einigung der Nationen unter 
dem Rechtsgesetz, zur Universalunion, welche del' Wohlfahrt des mensch
lichen Geschlechts nur zutraglich sein kann, weJln viele Nationen eine 
gleichmaBige Stufe von Kultur und Macht erreichen, . . . wenn also die 
Universaluriion auf dem Wege der KonfOderation realisiert wird. -
Eine aus iiberwiegender politischer Macht, aus iiberwiegendem Reich
tum einer einzigen Nation hervorgehende, also auf Unterwerfung und 
Abhangigkeit der anderen Nationalitaten basierte Universalunion da
gegen wiirde den Untergang aller Nationaleigentiimlichkeiten und alles 
Wetteifers unter den Volkem zur Folge baben." 

Lists System der politischen Okonomie bildet hiemach nicht, wie 
ofter ausgesprochen ist, einen Riickschritt zu friiheren Systemen der 

1) Dasnationale System derpolitischen Okonomie, 7. Auf!. von Eheberg 1883. 
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Volkswirtschaft. Es bezeichnet vielmehr, indem es von der generali
sierenden Behandlung, die von A. Smith ausging, zur Wiirdigung des 
Nationalen iiberging, den groBten Fortschritt, der in der Wirtschafts
lehre des letzten Jahrhunderts gemacht ist. Lists volkswirtschaftliches 
System ist der Entwicklungslehre der modernen Naturwissenschaft ver
wandt. Wie bei Tieren und Pflanzen, so treten auch Volker in einen 
Kampf ums Dasein. Wenn von zwei Vtilkern, die auf verschiedenen 
Stufen der wirtschaftlichen Entwicklung stehen oder die unter ver
schiedenen Bedingungen und mit verschiedenen Kosten produzieren, 
eine wirkliche Konkurrenz in der Erzeugung und Verwertung wirtschaft
licher Giiter stattfindet, so werden ohne den Eingriff einer hoheren 
Macht bei freier Konkurrenz diejenigen fortdauernd begiinstigt, welchen 
von vornherein, sei es durch innere Veranlagung, sei es durch auBere 
Umstande, ein Vorsprung oder eine Begiinstigung zuteil geworden ist. 
Nirgends ist dies Gesetz so bestimmt in die Erscheinung getreten, als 
in der Wirtschaftsgeschichte Englands, das den Vorsprung, der ihm 
durch die Gunst der Verhaltnisse zuteil wurde, zur Ausbreitung der 
eigenen Macht und zur Unterdriickung anderer Nationen benutzt hat. 
Der groBe Weltkrieg der Gegenwart (1916) hat seine Ursache in jenem 
Konkurrenzgesetz und laBt die Bedeutung Fr. Lists fiir das deutsche 
Wirtschaftsleben in voller Klarheit hervortreten. 

II. Anwendnng des nationalen Systems von 
Friedr. List anf die Forstwirtschaft. 
1. Die TheOl'ie der produktiven Krafte. 

So wenig List sich mit forstwirtschaftlichen Fragen beschaftigt 
hat, so ist man doch berechtigt, aus dem Inhalt seines nationalen Systems 
gewisse Folgerungen zu ziehen, die auch fiir die Forstwirtschaft Bedeutung 
haben. Hinsichtlich der Bedingungen fiir die Giitererzeugung besteht 
das Charakteristische der Auffassung von List darin, daB er iiberall 
die Bedeutung der prod ukti ven Kraft hervorhebt, in welcher er 
die Grundbedingung gesunder und bliihender Wirtschaftsverhaltnisse 
erblickt. Er stellt der Theorie der Tauschwerte, wie er die Lehre von 
Ad. S mi th bezeichnet, eine Theorie der produktiven Krafte gegen
iiber. "Die Kraft Reichtiimer zu schaffen, ist unendlich wichtiger, als 
der Reichtum selbst; sie verbttrgt nicht nur den Besitz und die Ver
mehrung des Erworbenen, sondern auch den Ersatz des Verlorenen." 
Nun mag mit Recht hervorgehoben werden, daB Werte, sowohl Ge
brauchs- wie Tauschwerte, mit der produktiven Kraft nicht im Gegen
satz stehen. Diese verhalt sich zu jenen wie Ursache und Wirkung; 
die erzeugende wirtschaftliche Kraft bringt Gebrauchs- und Tausch
werte hervor. Indessen wesentliche Unterschiede beziiglich der Auf
fassung des wirtschaftlichen Prozesses und der daraus hervorgehenden 
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Folgerungen bleiben doch bestehen, je nachdem daB hOhere Gewicht 
auf daB Gewordene oder das Werdende, auf das fertige Produkt oder 
auf die Kraft, Neues zu erzeugen, gelegt wird. Der bleibenden Ent
wicklungsfahigkeit wird, wie in der Natur so auch in der Wirtschait, 
der Vorrang vor dem Gewordenen eingeraumt werden miissen. 

tThertragt man diesen grundlegenden Gedanken auf die Forstwirt
sch.a.ft, so ergibt sich, daB auch hier in erster Linie die Quellen der Pro
duktion erhalten werden sollen. Sie liegen im Zustande des Bodens und 
der Bestande. Erhaltung der Bodenkraft und El'zeugung gutel' 
Bestande sind die Folgerungen von Lists Theorie der pro
duktiven Krii.fte fur die Forstwirtschaft. Extreme Richtungen 
verhalten sich in dieser Beziehung immer ungiinstig. Hohe Umtriebs
zeiten, die bisweilen alB Folge einer nationalen Forstpolitik angesehen 
werden, konnen in bezug auf die Erhaltung der produktiven Kraft sehr 
nachteilig werden, weil, wenigstens bei Lichtholzarten, die nicht unter
baut sind, ungiinstige Humusformen und nachteilige Bodenuberziige 
entstehen, die nicht nur den Zuwachs des alten Bestandes beeintrachtigen, 
sondem auch die Verjiingung erschweren. DaB dies tatsachlich der Fall 
ist, lehren viele Kiefemaltholzbest8.nde in PreuBen, viele Tannenalt
hOIzer im Reichslande und in Bayem, viele Verjiingungen in Baden 
nnd a. a. O. 

FUr die Kiefernreviere der Ostlichen Provinzen PreuBena wird die 
richtige Anwendung der Theorie Fr. Lists noch lange Zeit einen der 
wichtigsten leitenden Gesichtspunkte bilden miissen. Wohl kann hier 
mit Rucksicht auf die Wertzunahme und das Seltenerwerden guten 
Kiefemho1zes eine konservative Richtung durchaus berachtigt sein. 
Aber sie ist an die Bedingung geknupft, daB die produktiven Krafte 
der Wirtschaft ungeschwacht bleiben, wie es der Fall ist, wenn del' 
Boden in den Altholzbestanden durch einen schutzenden LaubhoIz
unterstand gedackt wird. Sobald jedoch dieser Bedingung nicht geniigt 
werden kann, wie an den meisten Orten in reinen Kiefembestanden, 
steht einer konservativen Richtung nicht nur die geringe Holzmassen
produktion der alten Bestande entgegen, sondem es wird auch eine 
fortgesetzte Verschlachterung des Bodens durch das Auftreten starker 
Bodenuberziige und die Entstehung ungiinstiger Humusformen h'erbei
gefuhrt. AhnIiches gilt im Bereich der Tanne. Ein umfassender Dber
blick uber die Tannenreviere in den Vogesen, im Schwarzwald, im 
Bayerischen Wald und a. a. O.laBt den aufmerksamen Beobachter nicht 
daruber im Zweifel, daB die wichtigste Ursache des oft wahrzunehmenden 
Ruckgangs der Erfolge der natul'lichen Verjiingung in dem EinfluB zu 
konservativer Wirtschaftsfiihrung liegt. Auf den meisten Standorten 
geht die Verjiingungsfahigkeit, in welcher die produktive Kraft am 
unmittelbarsten zum Ausdruck kommt, im hohen Alter mehr und mehr 
zuruck. Ebenso leidet del' Jungwuchs durch den Druck und die Raumung 
der Mutterbaume um so mehr, je alter diese siI;ld und je la-nger sie in 



Anwendung des nationalen Systems von Fr. List a.uf die Forstwirtscha.ft. 459 

den Verjfingungsschlagen erbalten werden. Daher sind die gegen zu hohe 
Umtriebszeiten und zu langsame Verjiingung in der Neuzeit gerichteten 
Kundgebungen 1) und MaBnahmen durcbaus begriindet. 

2. Die Holzerzeugung im Inland. 
Die zweite Forderung, die aus dem nationalen Systeme Lists ab

zuleiten ist, geht dahin, daB, soweit· die erforderlichen Bedingungen 
vorliegen, der Bedarf an N utz- und Brennholz im Inland erzeugt 'werden 
solI. Dieser da.s nationale System beherrschende Grundsatz des Schutzes 
der nationalen Produktion war von seinem origineUen Autor nur auf 
die Erzeugnisse des GewerbfleiBes gerichtet. Er bildete den Keim 
der deutschen Industrie, die nur bei hinlli.nglichem Schutz gegen die 
weiter vorgeschrittene englische Industrie zur Entwicklung gelangen 
konnte. Hinsichtlich der Bodenkultur hat List stets mit Entschieden
heit den Freihandel vertreten. Er nahm an, daB die Landwirtschaft 
bei einer fortschreitenden Entwicklung des GewerbfleiBes indirekt -
durch die Zunahme der Bevolkerung und die Hebung des Wohlstandes 
- so begiinstigt werde, daB sie einen direkten Schutz durch Einfuhr
zolle nicht notig babe. Auch durfte damals - vor dem Dasein von 
Eisenbahnen und Dampfschiffen - ffir die meisten Wirtschaftsgebiete 
in der Schwere der Rohstoffe ein Schutz gegen ihre Einfuhr erblickt 
werden. In noch starkerem Grade konnten zu jener Zeit die Griinde, 
welche gegen den Schutzzoll der Landwirtschaft geltend gemacht wurden, 
auf die Forstwirtschaft iibertragen werden. Indessen aus diesen Ver
haItnissen ergeben sich nur Unterschiede des Grades und der Zeit. 1m 
Wesen der Bache ist eine verschiedene Behandlung beider Hauptwirt-

1) Fiir Bayern war nach dieser Richtung in neuester Zeit der Antrag des 
Grden Torring von weitgehendem EinfluB. Die ibm beigefiigte Begriindung 
hatte zur Folge, daB die Verhii.ltnisse der bayerischen Staatswaldungen in der 
Kammer der Reichsrate einer sehr eingehenden Besprechung unterzogtm wurden; 
daB weiterhin eine Anweisung fiir die Einrichtung der bayerischen Staatswaldungen 
erlassen wurde, durch die die zu weit gehende konservative Richtung, deren Folgen 
in den bayerischen Staatswaldungen insbesondere bei der Fichte und Tanne vor
liegen, endgiiltig verlassen ist. Dem Standpunkt, der gegenwartig bei der Betriebs
regelung in der vorliegenden Richtung vertreten wird, gibt die Darstellung der 
Staatsregierung, betreffend die "Nutzung im Bayerischen Staatswald", Ausdruck. 

FUr Wiirttemberg gab das erstmalig im Jahre 1905 erlassene und spater 
emeuerte Gesetz iiber die Bildung eines Reservefonds der Richtung der Staats
forstverwaltung pragnanten Ausdruck. Durch dies Gesetz ist die Moglichkeit 
gegeben, daB nicht nur das Volksvermogen durch die Nutzung mangelliaft ver
zinslicher Bestiinda arhOht wird, sondam daB auch dem Riickgange des Bodens, 
der in vielen alteren Bestiinden vorliegt, entgegengetreten wird. 

In Baden sind zufolge der Anregungen der Oberforster Fieser und 
Philipp die Verhii.ltnisse der Staats- und Korperschaftswaldungen einer ein
gehenden Besprechung im badischen Landtag unterzogen worden. Das Ergebnis 
der stattgehabten Verhandlungen wird voraussichtlicb dahin gehen, daB die seit
herige sehr konservative Richtung, die sich im fortgesetzten Ansteigen des Vorrats 
a.u8spricht, in gleichem MaBe nicht mehr befolgt werden wird. 
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schaftszweige nicht begriindet. Die friihere Unterstellung, daB die Land
wirtschaft durch die Schwere ihrer Erzeugnisse gegen den Wettbewerb 
ausIandischer Produkte geschiitzt sei, ist in der Gegenwart nicht im 
geringsten mehr zutreffend. Die von List und seinen Nachfolgern 
ausgesprochene Ansicht aber, daB die Entwicklung der Industrie einen 
giinstigen EinfluB auf die Landwirtschaft iibt, indem sie den Verbrauch 
an Rohstoffen erhOht und damit auch die Ertrage steigert, kann und 
muB auch dahin umgekehrt werden, daB eine bliihende Landwirtschaft 
auf den Stand der Industrie eine giinstige Wirkung iibt. Beide Haupt
zweige des national en Erwerbslebens stehen in dieser wie in vielen 
anderen Beziehungen in Wechselwirkung. Der Staat muB deshalb beide 
als gleichberechtigte Wirtschfl.ftszweige ansehen. Wird der Zollschutz 
unter Umstanden fUr die heimische Industrie, wenn sie sich ohne staat
liche Hilfe gegen den Wettbewerb auswartiger Lander nicht behaupten 
kann, eingefUhrt, so muB er unter entsprechenden VerhiHtnissen, wenn 
die Produktionsbedingungen im Ausland giinstigere sind, als im eigenen 
Lande, auch fiir die Landwirtschaft als zulassig und erforderlich an
gesehen werden. Tatsachlich ist dieser Standpunkt auch in der 
neueren Wirtschaftspolitik des Deutschen Reiches eingehalten worden. 

Entsprechende Folgerungen ergeben sich auch fiir die Forstwirt
schaft. Wenn diese, wie friiher hervorgehoben wurde, bezuglich der 
Schutzbediirftigkeit auch gegen die Landwirtschaft, weil sie die unent
behrlichsten Lebensmittel erzeugt, weit zUIucksteht, so muB doch der 
Grundsatz der Paritat, der zwischen Landwirtschaft und Industrie be
steht, auch ihr gegeniiber anerkannt werden. Die Forstwirtschaft muG 
als ein selbstandigel' Wirtschaftszweig angesehen und behandelt werden, 
der zunachst in sich einen Reinertrag zu erstreben hat. "Wird dieser 
Grundsatz durchgefiihrt, so gelangt man zu der Einsicht, daB die heimi
sche Forstwirtschaft unter Umstanden des Schutzes dringend bedUrftig 
ist, nicht wegen mangelhafter Betriebsfiihrung, sondern wegen der Ver
schiedenheit der Produktionsbedingungen im In- und Ausland. So ist 
ffir Starkholz ein Schutzzoll angezeigt, weil im Ausland Starkholzer 
vielfacb noch durch Okkupation gewonnen werden, wahrend sie in 
Deutschland, den Forderungen der Bodenreinertragslehre entsprechend, 
als mit den Kosten der langen Produktionszeitraume belastet angesehen 
werden miissen. Auch fur die das Haupterzeugnis vieler Walder bildenden 
mittleren Nutzholzer kann ein Zollschutz erstrebenswert sein. Gerade 
diese Sortimente konnen durch Massenabtriebe auslandischer Privat
forsten in groBer Menge gewonnen und bei der Billigkeit iiberseeischer 
Frachten nach Deutschland eingefiihrt werden. 

Bei der Beurteilung der Schutzbediirftigkeit der Forstwirtschaft 
sind stets die vorliegenden zeitlichen und ortlichen Verhaltnisse zu be
riicksichtigen. Allgemeine Satze iiber Zollschutz und Freihandel konnen 
auch fur die Forstwirtschaft nicht aufgestellt werden. Auf den friihesten 
Stufen der Volkswirtschaft ist ein Zoll auf Holzeinfuhr fast gegenstands-
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los. Andererseits besitzen Walder mit sehr giinstigen Boden- und Absatz
verhiUtnissen hierdurch einen Vorzug, der sie befahigt, ohne besondere 
SchutzmaBregeln die Konkurrenz mit auswartigen Wirtschaftsgebieten 
siegreich zu bestehen. Aber fur die an Umfang uberwiegenden Wirt
schaftsgebiete, die zwischen den genannten Extremen liegen, sind die 
Verhaltnisse anders. Rier konnen, wie in der Landwirtschaft, durch 
eine starke Einfuhr von ausmndischem Holz die Preise so gedriickt werden, 
daB die Grundbedingungen der Wirtschaftsfiihrung aufgehoben werden. 
Wird Holz aus Landern, wo es fast kostenlos erwachsen iat, in groBer 
Menge in ein Land eingefiihrt, fiir dessen Holzerzeugung statische Grund
satze Geltung haben, so kann dies bewirken, daB der Reinertrag des 
Bodens aufhort oder negativ wird. Ein negativer Bodenreinertrag hat 
Unterlassung des Anbaues zur Folge; er bewirkt die Entstehung von 
Odland, also den nach allen Richtungen ungiin .tigsten Zustand, der die 
Entwickiung der produktiven KrMte eines Volkes unmoglich macht. 
Er ist auf weiten Fliichen im Osten und Westen Deutschlands tatsachlich 
eingetreten. 

Auch in der Forstwirtschaft kann, wie im alIgemeillell Wirtschafts
leben, ein kosmopolitischer und ein nati.onaler Standpunkt unterschieden 
werden. Jener verlangt, daB das Holz von da bezogen werde, wo es am 
billigsten zu haben ist. Dieser Forderolng entspricht die freie Einfuhr. 
Der nationale Standpunkt der Zollpolitik fordert dagegen, daB die 
produktiven KrMte des eigenen Landes in moglichst rei.chem MaBe zur 
Entfaltung gebracht werden, was ohne staatlichen Schutz oft nicht 
moglich ist. Es ka~n keinem Zweifel unterliegen, daB der Staat in der 
Forstpolitik nicht den kosmopolitischen, sondern den nationalen 
Standpunkt zu vertreten hat, daB er daher auch berechtigt und ver
pflichtet ist, zum Schutz der nationalen Produktion 'MaBregeln zu er
greifen, welche eine planlose Einfuhr auslandischer Holzer verhindern, 

3. Die Beriicksichtigung der Erzeuger und 
Verbraucher. 

Der nationale Charakter der Wirtschaftspolitik kommt ferner da
dureh zum Ausdruek, daB beide Trager des wirtsehaftliehen Lebens, 
Erzeuger und Verbraueher, in gleichem MaBe berucksichtigt werden. 
Die Vertreter der kosmopolitischen Wirtschaftspolitik hatten aus
schlieBlich die Verbraucher vor Augen. "Einziges Ziel und Ende aller 
Produktion - schreibt A. Smith - ist Konsumtion; und fUr das 
Interesse der Produzenten hat man nur so weit zu sorgen, als es zur 
Forderung desjenigen des Konsumenten notig erscheinen solIte; eine 
Maxime, die ihren Beweis so offenbar und vollstandig in sieh selbst tragt, 
daB es torieht sei.n wiirde, i.hn noeh erst anzutreten." Diese Ansicht 
hat weitgehenden EinfluB gehabt. Sie bestimmt noch immer die Rieh
tungen groBar Parteien in den gesetzgebenden Korpersehaften. 
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So gewiB nun auch der Grundgedanke, daB die endlichen Ziele 
einer jeden Wirtschaft in der Konsumtion liegen, als richtig anerkannt 
werden muB, so sind gleichwohl die praktischen Folgerungen, welche 
unter dem EinfluB dieser Lehre haufig gezogen werden, nicht richtig. 
Jene Theorie erweckt die VorstelIung, als gabe es in der Volkswirtschaft 
zwei in einem Gegensatz befindliche Volksklassen, von denen die eine 
produziere, die andere konsumiere. Tatsachlich liegen die Verhaltnisse 
anders. In einer jeden Volkswirtschaft sind aIle gesunden Elemente 
gleichzeitig produktiv und konsumtiv. Die Gegenstande der Produktion 
sind allerdings sehr verschieden; die einen verbrauchen das, was andere 
erzeugt haben. Aber hinsichtlich der Grundbedingungen ihrer gedeih
lichen Fortentwicklung sind gleichwohl die dauemden Interessen der 
verschiedenen Erwerbszweige iibereinstimmend. Von welcher Seite man 
auch die Volkswirtschaft betrachten mag, so kann man sich der Er
kenntnis nicht verschlieBen, daB sie einen organischen Charakter be
sitzt. Dem Organischen ist eigentiimlich, daB seine einzelnen Teile so
wohl untereinander, als auch mit dem Ganzen, dem sie angehoren, in 
Wechselwirkung stehen, daB sich die Gesundheit und die Kraft der 
einzelnen Teile und des Ganzen gegenseitig bedingen. So ist es auch 
mit GewerbfleiB und Landwirtschaft, die zunachst in einem entschiedenen 
Gegensatz zu stehen scheinen. Ihre von den unmittelbaren Interessenten 
so oft verkannte organische Zusammengehorigkeit wird auch in der 
nationalOkonomischen Literatur iiberal1 anerkannt. Die Geschichte der 
deutschen Volkswirtschaft ist in dieser Beziehung sehr lehrreich. Ware 
die in der ersten Entwicklung begriffene deutsche Industrie nicht durch 
Einfuhrzolle geschiitzt worden, so hatten wahrscheinlich manche Be
diirfnisse der Landwirtschaft aus dem Ausland billiger bezogen werden 
konnen, als es durch die heimische Produktion geschehen ist. Trotzdem 
hat sich die Lage der Landwirtschaft, wie List 1) vorausschauend be
griindet hat, in jener Zeit durch den mittelbaren EinfluB der gefOrdert,en 
Industrie in weit hoherem MaBe gehoben, als es unter der Herrschaft 
des Freihandels hatte geschehen konnen. Die Theone, daB man bei 
der Festsetzung von zolIpolitischen MaBnahmen lediglich die direkten 
Vorteile der Konsumenten beriicksichtigen solle, fiihrt zu Trugschliissen. 
Das Ziel der Wirtschafts- und Zollpolitik ist vielmehr dahin zu richten, 
daB die verschiedenen Zweige der nationalen Produktion und Kon
sumtion gle!chmaBig gefordert werden sollen. 

In der Forstwirtschaft tritt die Gemeinsamkeit der Interessen von 
Produzenten und Konsumenten zunachst weit weniger hervor, als in 
der Landwirtschaft. Ein Zoll auf auslandisches Holz, welcher die Preise 
des inlandischen hebt, kommt zunachst nur den Waldeigentiimern, 
deren Zahl verhaltnismaBig klein ist, zugute. Trotzdem darf auch ffir 
die Forstwirtschaft die Gemeinsamkeit der beiderseitigen Interessen 

1) Nationales System, 7. Aun. 1883, S. 18. 
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nicht verschleiert werden. Sie wird erkannt, sobald man nicht nur die 
Gegenwart, sondern auch die Zukunft ins Auge faBt. Wenn die er
forderlichen Bedingungen fiir die Holzerzeugung in der Gegenwart auf
gehoben werden, so bleiben viele Waldflachen unangebaut; auch manche 
MaBnahmen der Bestandespflege werden nicht ausgefiihrt. FUr die 
spiiteren Generationen, welche die Friichte der gegenwartigen Kultur 
genieBen sollen, wird daher weniger und schlechtes H<?lz hervorgebracht, 
als es nach den natiirlichen Produktionsbedingungen der Fall zu sein 
braucht. Eine solche Beeintrachtigung der Interessen der Zukunft fallt 
um so mehr ins Gewicht, als im Wesen der natiirlichen Entwicklung 
manche Ursachen zusammenwirken, denen die gleiche Tendenz der Ab
nahme der zukiinftigen Holzproduktion innewohnt. 1m Inland ist es 
die 'Oberfiihrung mancher Waldflachen in andere Kulturarten, wodurch 
die Erzeugung von Forstprodukten, absolut und noch mehr im Ver
haltnis zur wachsenden Einwohnerzahl, beschrankt wird. Das AusIand 
bietet aber nicht die Gewahr, daB der ZuschuB, den es zur Befriedigung 
des deutschen Holzbedarfs leistet, nachhaltig sein werde. Je starker 
und regelloser die Einfnhr eine gewisse Zeit hindurch gewesen ist, um 
so schwieriger ist ihre dauernde Erhaltung. Wird dagegen die Einfuhr 
auslandischen Holzes durch entsprechende Zolle geregelt, so werden 
zwar den Konsumenten in der Gegenwart einige Beschrankungen auf
erlegt, den Interessen der zukiinftigen Generation wird dagegen eine 
den Aufgaben der Wirtschaftspolitik entsprechende Riicksicht zuteil. 

4. Neys Kritik der Bodenreinertragslehre. 
So sehr man nun auch den nationalen Charakter der Wirtschaft 

zu betonen Ursache hat, so darf doch das Streben, ihm gerecht zu werden, 
nicht dazu verleiten, die Grundsatze der 6konomie, welche in der forst
lichen Statik vertreten werden, zu vemachIassigen oder sie in einen 
Gegensatz zur nationalen Wirtschaft zu stellen. Dies ist im starksten 
MaBe von Borggreve und Ney geschehen. Auf Borggreves Kritik 
der Bodenreinertragslehre wurde bereits hingewiesen 1). Ney 2) fiihrt, 
indem er die Folgerungen verschiedener Wirtschaftsprinzipien gegen
iiberstellt, aus, die Wirtschaft des groBten Bodenreinertrags wiirde, 
wenn sie iiberall zur Anwendung gelange, den Wert der deutschen Wald
bestitnde um mehr aIs die Halfte verringern. Die allgemeine Einfiihrung 
der Reinertragswirtschaft wiirde Deutschland in Hinsicht auf den Bezug 
des Nutzholzes fiir alle Zeiten wirtschaftlich yom Ausland abhangig 
ma<lhen und uns zwingen, allmahlich groBer werdende Geldbetrage 
fiir Holz an das Ausland abzugeben. Sie notige femer zu einer dauernden 
Geldausfuhr behufs Deckung des Bedarfs an fertigen Holzwaren und 
beraube unsere Holzarbeiter um die LOhne, die sie bei der Bearbeitung 

1) 1m 4. Absohnitt des 1. Teils, S. 164, 171. 
I) Neue forstliche Blii.tter 1902, Nr. 30 u. 31. 
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von Starkholz verdienten. Eine ahnliche Richtung ist auch von Frey 1) 
vertreten worden. 

ZahlenmaBige Na.chweise iiber die Folgen, welche bestimmte Wirt
schaftsprinzipien bei konsequenter Durchfiihrung auf die Hohe und den 
Wert des Holzvorratskapitals, auf die Menge und Beschaffenheit des 
jahrlichen Holzeinschla.gs haben wiirden, lassen sich nicht erbringen. 
Sicher ist, daB die Wirtschaft des groBten W aldreinertrags oder des 
groBten Wertdurchschnittszuwachses, wenn man sie sich eingefiihrt 
denkt, die Herstellung und Erha.ltung eines weit hOheren Holzvorrat8-
kapitals und die Erzeugung starkeren und wertvolleren Holzes zur Folge 
haben wiirde, als die der Bodenreinertragslehre. Wie aber frillier be
griindet wurde, konnen aus dieser langst bekannten und durch die 
neueren Ertragstafeln bestatigten Tatsache keine Folgerungen zu
gunsten del' Wirtschaft der groBten Werterzeugung oder des groBten 
Waldreinertrag,;, die N ey vertritt, gezogen werden. Eine solche Wirt
schaft beruht auf der Negation des Kapitalzinses. So wenig die Theorie 
der Giitererzeugung von Marx, welche die Produktivitat des Kapitals 
und damit auch die Anerkennung des Kapitalzinses als Element der 
Produktionskosten leugnet, im allgemeinen Wirtschaftsleben dauernd 
Geltung erlangen kann, so wenig kann dies beziiglich del' Theorien von 
Ney und Borggreve geschehen, welche beide die Waldwirtschaft ohne 
Riicksichtnahme auf die Hohe des Betriebskapitals, welches aufgewendet 
wird, zu regeIn suchen. DaB eine mit hohem Betriebskapital und hohen 
Umtrieben arbeitende Forstwirtschaft hOheren Ertrag liefert, als eine 
solche mit geringem Vorrat und niedrigen Umtrieben, ist ebenso selbst
verstandlich, als daB ein mit 6 Stockwerken erbautes Haus hohere 
Einnahmen ergibt als ein 3stookiges. Aber Folgerungen, ob das eine 
oder andere besser sei, konnen aus dem Ertrag keines dieser beiden 
Objekte gezogen werden. 

Das an sich berechtigte, auch in den neueren Anweisungen zur 
Betriebsregelung hervortretende Streben auf Steigerung des Waldrein
ertrags oder der jahrlichen Werterzeugung wird beschrankt durch die 
Riicksicht auf die Produktionskosten. Wie fiir aHe Wirtschaftsgiiter, 
so besteht auch fUr die Erzeugnisse del' Forstwirtscbaft die allgemeine 
Regel, daB die Tauschwerte del' Ertrage den auf die Erzeugung ge
richteten Kosten mindestens gleich sein miissen. Wenn auch, me frillier 
hervorgehoben wurde, die angegebenen statischen Beziehungen wegen 
der langen DaueL', die zwischen Begriindung und Ernte del' Waldbestande 

1) Forstwissellilchaftl. Zentralbl. 1911. ("Soll der Nationalwohlstand nicht 
dauemd geschadigt werden, so miissen die zurzeit noch bestehenden hohen Um
triebszeiten beibehalten werden, die zurzeit noch vorhandenen Altholzbestii.nde 
miissen tunllchst lange mit dem Abtrieb verschont bleiben, die falschen Prinzipien, 
die zur Bildung von Geldreservefonds gefiihrt haben, miissen verlassen und die 
jahrliche Erzeugung des wertvollsten Holzes auf kleiDBter Flache mull als un
entwegt zu verfolgendes Wirtschaftsziel festgehalten werden. H) 
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liegt, nicht· immer in strenger zah1enmaBiger Fassung auf die vorhandenen 
Wilder iibertragen werden konnen, so miissen sie doch als allgemeines, 
leitendes Prinzip angesehen werden. Sie bedeuten zunachst eine theo
retische Regel, die aber, wie jede richtige Theorie, auch entsprechende 
praktische Folgen hat. Selbst der Staat ist trotz der ihm obliegenden 
wirtschaftspolitischen Fiirsorge fiir die Zukunft nicht berechtigt, weder 
in seiner eigenen Wirtschaft noch bei den MaBnahmen der Politik von 
dem Grundsatze der Statik abzuweichen und zugunsten einzelner Klassen 
von Konsumenten pla.nmaBig Holzer zu erziehen, wenn anzunehmen ist, 
daB deren Tauschwerte die Kosten der Erzeugung nicht erreichen. Er 
ist vielmeill' berechtigt und verpflichtet, die Erzeugung des Holzes, 
insbesondere auch des starken Holzes, von der begriindeten Vermutung 
abhingig sain zu lassen, daB die fiir sie anzuwendenden Erzeugungs
kosten in den Ertragen bezahlt werden. Zu dies en Kosten gehOrt aber 
auch der Zins des in den Bestanden liegenden Kapitals. 

Die Forderung, daB bei der Regelung des Betriebs samtliche Pro
duktionskosten (Boden, Kapital und Arbeit) zu wiirdigen bzw. in Rech
nung zu stellen sind, teilt die Forstwirtschaft mit allen Zweigen der 
nationalen Produktion, insbesondere auch mit der Landwirtschaft. Der 
groBe Weltkrieg hat dargetan, daB die Forderung der inlandischen Er
zeugung in bezug auf Lebensmittel weit wichtiger ist als in bezug auf 
das Hauptprodukt des Waldes. Trotzdem werden die Erfahrungen, 
die im Kriege gemaoht sind, nie Veranlassung geben, die Erzeugungs
kosten der landwirtschaftlichen Produkte nicht voll zu wiirdigen und 
etwa zwecks ErhOhung der Getreideproduktion Meliorationskapita1ien 
aufzuwenden, die sich nur zu 1 oder 2% verzinsen. Ebensowenig ist 
es in der Forstwirtschaft zulassig, um besseras Holz zu erzieheil oder 
um vom Ausland unabhangig zu sein, Bestande auf dem Stocke zu er
ha.lten, deren Massen- und Wertzuwachsprozente hinter jenen Satzen 
zurfickbleiben. 

Wie frUber 1) ausgefiihrt wurde, darf das leitende Prinzip, nach dem 
die nationale Wirtschaft gefiihrt und geleitet wird, nicht auf einen 
einzelnen Wirtschaftszweig bezogen werden; as muB vielmehr auf die 
Erzielung eines moglichst hohen Reinertrags der gesamten natio
nalen Wirt8chaft gerichtet werden. Es ist nicht der Reinertrag aus 
Handel oder Industrie oder Bodenkultur, sondern es ist das Gesamt
einkommen aus allen Betrieben der Volkswirtscha£t, dessen HOchat
betrag erstrebt wird. Kern einzelner Wirtschaftszweig kaun verlangen, 
daB die Verhaltnisse derart geregelt werden, daB fiir ihn ein Maximum 
der Werterzeugung zustande kommt. AIle Zweige der Wirtschaft mii'lsen 
sich vielmehr in dieser Beziehung Einschrankungen gefallen lassen; sie 
stehen in gegenseitiger Konkurrenz und sind demgemaB der Forderung 
unterworfen, daB die Faktoren der Giitererzeugung den Wirtschafts-

1) 1m 4. Abschnitt des 1. Teils, S. 166. 
, H a r tI n, Forstl. Statik. 2. Auf!. 30 
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zweigen zugefiihrt werden, in denen sie am meisten fUr das National
einkommen leisten. Auch bei den forstpolitischen MaBnahmen des 
Staates ist zu beachten, daB die Forstwirtschaft ihre okonomischen 
Ziele der Riicksicht auf den volkswirtschaftlichen Gesamtertrag unter
ordnen muB; sie hat sich, trotz ihrer friilier hervorgehobenen Eigen
tiimlichkeiten, welche eine schematische Auffassung und Durchfiihrung 
der betreffenden Aufgaben ausschlieBen, wie aIle Wirtschaftszweige, der 
Konkurrenz anderer Betriebe zn unterwerfen. 

Die Aufgabe der nationalen Forstpolitik muB, dem Gesagten zu
folge, dahin gerichtet werden, moglichst wertvolles Holz zu erzeugen, 
ohne daB gegen die Grundsatze der forstlichen Statik ver
stoBen wird. Die Mittel, um dieser Forderung zn geniigen, liegen nicht 
in der Anerkennung der das Kapital und seine Verzinsung ausschlieBenden 
Theorie der Giitererzeugung von Marx, oder der forstlichen Theorien 
von Ney und Borggreve. Sie liegen vielmehr in der Erhaltung und 
Ausnutzung der im Boden liegenden Krafte, in der richtigen Anwendung 
der technischen RegeIn der Bestandes begriiudung und Bestandespflege, 
der Durchforstung und Lichtung. Durch weise Benutzung der von der 
Natur und der Technik gegebenen Krafte und Hilfsmittel kann die 
Forstwirtschaft den Forderungen, die im nationalen Interesse an me zu 
stellen sind, geniigen, ohne mit den allgemeinen Grundsatzen der Volks
wirtschaftslehre, die die' forstliche Statik vertritt, in Gegensatz zu treten. 



Neunter Abschnitt. 

Die Wiirdigung des Ganzen und des 
Einzelnen bei der Anwendung der forstlichen 

Statik. 

I. Theoretische Beziehungen zwischen dem 
Ganzen und den einzelnen Tellen. 

Ber- der Untersuchung des okonomischen Verhaltens der Holz
arten, insbesondere betreffs ihrer Hiebsreife, sind die Vertreter der 
Forstwirtschaft, wie im 7. Abschnitt hervorgehoben wurde, meist vom 
Einzelbestand ausgegangen. Faustmann legte seinen Berechnungen 
fiber den Bodenwert den aussetzenden Betrieb zugrunde; PreBler 
entwickelte am Einzelbestand das Weiserprozent. Die praktische Wirt
schaft der groBen Staats-, Geroeinde- und Privatwaldungen wird dagegen 
iro jahrlichen Betriebe geffthrt, bei dem cine Summe von Bestanden 
verschiedenen Alters, die cine wirtschaftliche Einheit bilden, vorliegt. 
Diesem Tatbestand entspricht auch die Einrichtung der Wirtschaft, 
wie sie seit langer Zeit vollzogen ist. Auch die neuere Literatur laBt die 
angedeuteten Gegensatze erkennen. Viele Einwande, die gegen die 
Reinertragslehre gemacht werden 1), betreffen nicht sowohl das dieser 
eigentfimliche Pririzip einer hohen Steigerung des vom Waldboden zu 
gewinnenden Ertrags, als vielmehr die LoslOsung des Zusammenhanges 
zwischen dem ganzen Walde und seinen einzelnen Teilen. Es ist deshalb 
von groBer Bedeutung, zu untersuchen, ob Gegensatze vorliegen, je nach
dem der ganze nachhaltig bewirtschaftete Wald oder seine einzelnen 
Glieder zum Gegenstand der Untersuchung genommen werden. 

Betrachtet man zunachst die Forstwirtschaft von einem allgemeinen 
theoretischen Standpunkt aus, unter Zugrundelegung regelma1liger Ver
haltnisse, mit Unterstellung eines Normalwaldes von u Altersstufen im 

1) VgI. die 3. a. O. genannten Schriften von Ostwald, Schiffel, Hon
linger, Glaser. 

30* 
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Alter von 1 bis u Jahren, so ist schwer verstandlich, wie sich die Auf
fassung, man gelange zu verschiedenen Resultaten, je nachdem die 
Bestande fiir sich allein betrachtet werden, oder im Zusammenhang mit 
dem ganzen Walde oder Betriebsverbande, dem sie angehoren, uber
haupt hat bilden konnen. Die tlbereinstimmung des Ganzen und der 
Teile gilt im weitesten Sinne fiir jede Art organischer und mechanischer 
Bildungen. Ein lebender organischer Korper befindet sich nur dann in 
gutem Zustande, wenn seine Teile gesund sind und im richtigen Ver
haItnis untereinander und zu dem Ganzen, das sie bilden, stehen; das 
Ganze wird von den Teilen getragen und ist von ihnen abhangig. Das
selbe gilt fiir politische und soziale Verbande jeder Art. Ein Staat be
findet sich in guter Ordnung, wenn seine einzelneIi Verbande (Provinzen, 
Bezirke, Stadte usw.) in guter Verfassung stehen. Und deren wirtS{)ha.ft
liche Blute ist von dem Zustand der einzelnen Wirtschaften abhangig . 
.Ahnliches gilt vom physi.ologischen Verhalten der Waldbestande: Be
dingung der Ausbildung vollkommener Baume ist die Gesundheit ihrer 
einzelnen Organe; sie mUssen im richtigen Verhaltnis untereinander 
und zum ganzen Baume stehen; und der Zustand der Bestande hangt 
von der Beschaffenheit der einzelnen Baume, der Zustand eines Reviers 
von dem der einzelnen Beatande abo 

Auch hinsichtlich des statischen Verhaltens des forstlichen Betriebs, 
das dtirch die Beziehungen zwischen Kosten und Ertrag bestimmt wird, 
ist man zu der Annahme berechtigt, daB das Ganze von den Teilen ab
hangig ist und betreffs der Bedingungen seines Gedeihens mit ihnen 
ubereinstimmt. In bezug auf den Ertrag besteht offenbar "Oberein
stimmung zwischen dem Ganzen und den Teilen: der einzelne Bestand 
erzeugt jm Laufe einer Umtriebszeit den gleichen Zuwachs, der in einem 
normalen, aus u Altersstuien bestehenden Reviere a.1ljahrlich erfolgt. 
Nicht anders ist es bezuglich der Kosten der Holzerzeugung. Ein Be
stand mag fur sich allein oder als Glied eines Verbande· unteIsocht 
werden - die Kosten seiner Erzeugung sind die gleichen. Es sind die
selben Bodenrenten, dieselben Aufwendungen fur Kultur, Verwaltung, 
Schutz usw. Eine verscpiedene Bemessung der Arbeits16hne je Mch 
de: Art der Betriebsfiihrung kann nicht Platz greifen; beim jahrlichen 
und beim aussetzenden Betrieb werden sie ihrem einfachen Betrage 
nach eingestellt. Abweichungen konnen sich nur durch die Art der 
Rechnung ergeben, was jedoch keinen Unterschied des Prinzips, sondem 
nur der Methode bedeutet. Auch die Bemessung des Vorrats gibt, wenn 
sie Mch den Grundsatzen der Waldwertrechnung - als Kosten- oder 
Erwartungswert - erfolgt, keinen AulaB zu Abweichungen. Der Kosten
wert des einzelnen Bestandes findet bekanntlich seinen Ausdruck in der 
Formel 

Hkm = (B + V) (l,opm-l) + c . l,opm-Da . l,opm-a 

Zur Zeit der Hiebsreife ist der wirkliche, realisierbare Wert (Verkaufs-
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wert) des einzelnen, fUr sich allein untersuchten Bestandes gleich dem 
durch diese Formel ausgedruckten Kostenwert, wahrend er vorher u d 
nachher kleiner ist als dieser. Ebenso ist das Verhaltnis der jahrlichen 
Produktion zu dem Wert des produzierenden Kapitals im Alter der 
Hiebsreife gleich dem Prozent, zu dem die Kosten in Rechnung gestellt 
werden. Bis zu diesem Zeitpunkt ist das wirkliche Wertzunahmeprozent 
groBer, nachher kleiner. 

Beim jahrIichen Betrieb gehen die Ertrage an Haubarkeits- und 
Vomutzungen (A + D) alljahrlich in gleicher Hohe ein. Von ihnen 
kommen die jahrlichen Kosten fur Kultur (c) und Verwaltung (v) in 
Abzug. Der dem Reinertrag = A + D - (c + v) zugrunde liegende 
Produktionsfonds 1st der Boden (B) und der Vorrat (N). Bleiben beim 
Vergleiche zweier nicht weit voneinander entfernter Altersstufen (m, 
m + 1, .. m. + 10) die Unterschiede von Kulturkosten, Verwaltungs
kosten und Bodenrenten, weil sie bei dieser Unterstellung wenig diffe-

rieren, unberiicksichtigt, so kann der Quotient A ~ Dais ein Ausdruck 

der Rentabilitat angesehen werden. Hierbei wird N als eine Summe 
von Bestandeskostenwerten mit einem bestimmten ZinsfuB berechnet. 
Solange der Unterschied von A + D bei verschiedenen aufeinander 
folgenden Jahren groBer ist, als dem Prozent, zu dem N berechnet ist, 
entspricht, miissen die Bestande noch auf dem Stock erhalten werden, 
wenn die Wirtschaft eine bestimmte Verzinsung leisten solI. Ist dagegen 
die Wertzunahme (die Differenz von A + D zweier aufeinander folgen
der Jahre) kleiner, als jenem Prozent entspricht, so wird mit dieser ge
ringeren Leistung der aJtesten Stufe auch die Verzinsung des ganzen 
Betriebskapitals unter das geforderte Wirtschaftsprozent herabgedriickt. 
Stehenlassen eines solchen Bestandes wurde daher mit Verlust ver
bunden sein. Zur Zeit der Hiebsreife ent':lpricht die wirkliche Zunahme 
des altesten Gliedes genau dem WirtschaftszinsfuBe. Es ist hiemach 
zwischen dem aussetzenden und jahrlichen Betrieb in bezug auf die Frage 
der Hiebsreife vollige Dbereinstimmung vorhanden, wie es bei der Dber
einstimmung der Grundlagen auch nicht anders sein kann. 

Neben Kostenwerten haben fUr Boden und Bestand Erwartungs
werte besondere Bedeutung. Bestandeserwartungswerte werden be
kanntlich dadurch ermittelt, daB die zu erwartenden Ertrage an Hau
barkeits- und Vornutzungen auf die Gegenwart diskontiert werden. 
Hiervon kommen die aufzuwendenden Kosten an Bodenrenten und 
Verwaltungskosten in Abzug. Da der Bestandeserwartungswett dem 
Bestandeskosteuwerte bei Unterstellung des Bodenerwartungswertes 
gleich ist, so stimmen beide Wertarten trotz des verschiedenen Aufbaues 
ihrer Elemente in okonomischer Beziehung uberein. Es miissen daher 
auch betreffs des Verhaltnisses zwischen dem Einzelbestand und dem 
Ganzen die gleichen Folgenmgen gezogen werden konnen. 
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Tatsachlich sind auch die Vertreter der forstlichen Literatur, die 
den vorliegenden Gegenstand am griindlichsten bearbeitet haben, zu 
diesem Ergebnis gelangt. FaUfltmann 1) schlieBt seine bedeutsame 
Arbeit iiber den Bodenwert mit der Bemerkun~, daB der forstliche 
Wert des Bodens unverandert bleibe, "ob man den aussetzenden oder den 
jahrlichen Betrieb, den normalen oder den abnormen Holzvorrat, die 
Flache fiir sich bestehend oder als Teil einer anderen der Rechnung unter
stellt." In ganz ahnlichem Sinne spricht sich Judeich 2) in einem 
Mikel iiber die Produktionskosten der Forstwirtschaft aus. C. Heyer 3) 
steUt den Satz auf, der Beweis ffir die Richtigkeit der Behauptung, daB 
die vom aussetzenden Betrieb abgeleiteten Satze auch fiir den jahrlicheu 
Betrieb Geltung haben, foige aus dem Axiom, daB das Ganze gleich der 
Summe seiner Teile ist. "Ein zum jahrlichen Betrieb eingerichteter 
Wald ktiIme offenbar als ein Komplex von Bestandenangesehen werden, 
von welchen jeder einzelne im aussetzenden Betrieb bewirtschaftet 
wird." 

II. Abweichungen von den theoretischen 
Beziehungen zwischen dem Ganzen und den 

Tellen. 
Ware die Beurteilung des Verhii.ltnisses zwischen dem Ganzen. und 

den Teilen so einfach, als es nach solchen allgemeinen Satzen erscheint, 
so ware es kaum verstandlich, daB sich gegen seine Anwendung Wider
spruch erhobe. Axiome konnen nicht bewiesen werden und bediirfen 
keines Beweises. Indessen so einfach liegt die Sache nicht. Es handelt 
sich bei der Beurteilung des Verhaltnisses zwischen dem Ganzen und 
seinenTeilen nicht nur um GroBen, fUr die jenes Axiom ohne Widerspruch 
gilt, sondern auch um innere Zusammenhange. Sobald man den inneren 
Zusammenhang der Teile eines groBeren Ganzen ins Auge faBt, stellen 
sich die Beziehungen zwischen dem Ganzen und den Teilen und die 
daraus hervorgehenden Folgerungen anders dar, als wenn man sic nul' 
in quantitativer Richtung untersucht. DaB dies im Bereich des Geistes
lebens der Fall ist, hat Goethe 4) in bekannten Worten ausgesprochen. 
Eine wie wichtige Rolle der Zusammenhang der Teile in den organischen 
Naturwissenschaften spielt, ist bekannt. DaB auch hier beim lebendigen 
Organismus das Ganze zu den Teilen, aus denen es zusammengesetzt 
ist, in harmonischem Verhaltnis steht, ist selbstverstandlich. Aber 
neben den parallelen bestehen auch abweichende Beziehungen zwischen 

1) Allgem. Forst- u. Jagdz. 1849, S. 441£. 
2) Allgem. Forst- u. Jagdz. 1864, S. 205£. 
3) Handbuch der forstl. Statik, S. 22. 
4) "Wer will was Lebendiges erkennen und beschreiben, sucht erst den Geist 

herauszutreiben. Dann hat er die Teile in seiner Hand; fehit Ieider nur das geistige 
Band." (Faust.) 
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dem Ganzen und den Teilen. Das Band, welches die Teile einer Pflanze 
zusammenhiUt, ist die Lebenskraft. Wird sie aufgehoben, so verliert 
jenes Axiom seine Giiltigkeit. Die Summe der Teile einer Pflanze ist, 
wenn der Zusammenhang gelOst ist, der lebenden Pflanze nicht gleich, 
sondern ungleich. 

In der allgemeinen Wirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik hat die 
Anscha.uung tiber das Verhaltnis zwischen dem Ganzen und seinen Teilen 
jederzeit groBe Bedeutung gehabt. GewiB bestehen auch hier Bezie
hungen, die jenem Axiom der tJbereinstimmung durchaus entsprechen. 
Die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes ist von der Entwicklung 
der einzelnen Bewohner und ihrer Wirtschaften abhangig. Gleichwohl 
bilden die bedeutendsten Erscheinungen auf dem Gebiete der Wirt
schaftslehre und die groBten Taten der deutschen Wirtschaftspolitik 
einen Gegensatz gegen jenes Axiom. - Friedrich List 1) stellte sein 
System der politischen OkonOlnie der von A. Smith vertretenen Lehre, 
daB in der Nationa.lOkonomie die Summe der Einzelwirtschaften mit der 
Volkswirtschaft identisch sei, entgegen. Er vertrat den Standpunkt, 
daB die Summe der produktiven Krafte der Nation nicht gleichbedeutend 
sei mit dem Aggregat der produktiven Krafte aller einzelnen, daB viel
mehr die Einheit der Nation das Band sei, welches die Individuen zu 
einer hoheren Einheit zusammenfiige. Die Geschichte der neueren deut
schen Volkswirtschaft - seit der Begriindung des Zollvereins bis zum 
groBen Krieg der Gegenwart - hat gezeigt, daB nicht die Theorie von 
A. Smith, die das Ganze nur als Summe der einzelnen Glieder auf
faBt, sondern die nationale Richtung von Fr. List die wirtschaftliche 
Entwicklung Deutschlands und anderer Staaten bestimmt hat. 

In der Forstwirtschaft liegt das Verhaltnis zwischen dem Ganzen 
und den Teilen, wenn auch nicht dem Grade so doch dem Kern und 
Wesen nach, ebenso wie auf den genannten Lebensgebieten. Auch hier 
besteheIl', sofern es sich lediglich um GroBen handelt, direkte Bezie
hungen zwischen dem Ganzen und seinen Teilen, die so selbstverstandlich 
sind, daB sie als Axiome, die keines Beweises bedtirfen, angesehen werden 
konnen. Gleichwohl spielt auch in der Forstwirtschaft der organische 
Zusammenhang zwischen dem Ganzen und seinen Teilen eine wichtige 
Rolle. Sobald dieser Zusammenhang gehorig gewiirdigt wird, konnen 
sich verschiedene Folgerungen ergeben, je nachdem man sie auf einen 
einzelnen Bestand oder auf ein groBeres Wirtschaftsobjekt bezieht. 
Unterschiede in bezug auf die Bewirtschaftung isolierter Bestande und 
solcher, die organische Glieder eines groBeren Verbandes sind, er
geben sich einerseits durch die Art der Berechnung oder Schatzung des 
stehenden Holzvorrats, anderseits durch wirtschaftliche VerhaItnisse. 

1) Nationales System, 14. Ka.p.; die Privatokonomie und die National
okonomie. 
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1. Die Schatzung des Vorrats. 
Trotz der theoretischen Unanfechtbarkeit der Methode der Kosten

werte haben diese in der Forstwirtschaft seither doch nur beschrankte An
wendung gefunden. Dies wird voraussichtlich auch in Zukunft nicht 
anders werden. Fiir den wichtigsten Teil des Vorrats, die hOheren und 
mittleren Altersstufen, sind Kostenwerte, wenigstens in absehbarer Zeit, 
nicht durchfiihrbar. Veranderungen im Werte des Holzes erfolgen oft ganz 
unabhangig von den auf seine Erzeugung gerichteten Kosten. Durch den 
Bau von Eisenbahnen und WasserstraBen, durch Erfindungen und Ent
deckungen, durch die Zunahme der Bevolkerung und andere volks
wirtschaftliche und politische Verhaltnisse wird der Wert des Vorrats, 
ganz unabhangig von den Kosten, die zu seiner Erzeugung aufgewendet 
sind, erhoht. Es ist daher auch eine haufige Erscheinung, daB Bestande, 
deren Begriindung mit sehr verschiedenen Kosten erfolgt ist, gleichen 
Wert besitzen. Es ist ferner aus der groBen Praxis bekannt, daB man 
nicht imstande ist, die Kosten der Erzeugung ffir altere Bestande zahlen
maBig nachzuweisen. Wenn es aber wirklich Altholzbestande gabe, 
ffir die Kostenwerte berechnet werden konnten, so wiirden diese fiir die 
Zwecke der Ertragsberechnung und VerauBerung nicht anwendbar sein. 
Wenn der Kostenwert von 1 ha 160jahrigem Kiefernbestand mit 20 000 M., 
der Verkaufswert des Holzes aber nur 10 000 M. betragt, so ist nicht der 
erst-, sondern der letztgenannte Wert fiir aIle praktischen ErWJ,gungen 
und MaBnahmen bestimmend. 

Einwande ahnlicher Art miissen auch gegen die Anwendung von 
Erwa-rtungswerten, die nach ihren Grundgedanken der Eigentiimlich
keit der Forstwirtschaft am besten entsprechen, geltend gemacht werden. 
Auch hier stoBt die praktische Ausfiihrung auf Hemmungen. In der 
Formel des Bestandeserwartungswertes ist eine Reihe von Unbekannten 
enthalten, die den Charakter von solchen um so entschiedener besitzen, 
je langer der bis zur Nutzung verstreichende Zeitraum ist. . 

In der Unmtiglichkeit, Kosten- und Erwartungswerte fiir altere und 
jiingere Bestande in befriedigender Weise anzuwenden, liegt der Grund, 
weshalb es sich - insbesondere wenn es sich um den bleibenden forst
lichen Betrieb, nicht um VerauBerungen handelt - empfiehlt, von 
Verbrauchswerten moglichst weitgehende Anwendung zu machen. DaB 
auch diese mit Mangeln behaftet, daB sie namentlich fiir Jungwiichse 
ganz unbrauchbar sind, laBt sich nicht bestreiten. Aber die Verbrauchs
werte beruhen, im Gegensatz zu Erwartungs- und Kostenwerten, auf 
einer realen, nicht auf einer hypothetischen Grundlage; sie sind unab
hangig von dem Rechnungsverfahren und manchen Unterstellungen, 
die andere Wertartcn ntitig machen. Ffir die wichtigste Aufgabe des 
Betriebs, die Wertnachweise erforderlich macht, namlich die Ermittelung 
des Massen- und Wertzuwachses und des Weiserprozents, kommt cine 
andere Art der Berechnung als die des Verbrauchswertes gar nicht 
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in Frage. Sie wird von allen Staatsforstverwaltungen, die Vorschriften 
fiber die Berechnung oder Schatzung des Vorrats erlassen haben, fur die 
mittleren und hoheren Altersklassen als Regel aufgestellt 1). 

Werden nun die Bestande, ganz oder teilweise, nach Verbrauchs
werten berechnet, so verandern sich die Beziehungen zwischen den ein
zelnen Bestanden und den Verbanden, denen sie angehoren, namentlich 
in Fragen, die die Hiebsreife betreffen. Die ideale Harmonie zwischen 
dem okonomischen Verhalten der Teile und dem des Ganzen wird auf
gehoben. 1st z. B. in einem periodisch abgestuften Reviere die Masse 
auf 1 ha im Alter 

von 20 J ahren 100 fm im Werte von 6 Mk. 

" 40 " 200"" " " 9" 
" 60 " 350"" " "12,, 
" 80 " 450"" " "15,, 
,,100 " 500"" " "18,, 

600 Mk. 
1800 " 
4200 " 
6750 " 
9500 " 

betragen ferner die auf die Mitte von 'zwei Jahrzehnten reduzierten 
Durchforstungsertrage 

im 30. Jahre 50 fm im Werte von 6 Mk. 300 Mk. 
,,50. " 100" " 9" 900" 
,,70. " 100"" " ,,12 1200 
" 90. " 100" " " 15" 1500" 

so betragt die Werterzeugung in der Periode in allen 
von 20---40 40-60 60-80 80-100 J. Aitersstufen 

an Hauptbestand . .. 1200 2400 2550 2250 8400 Mk. 
"Durchforstungsmasse 300 900 1200 1500 3900 " 

im ganzen 1500 3300 3750 3750 12300 Mk. 
Wird nun diese im Laufe der 20jahrigen Perioden erfolgte Wert

erzeugung zumWerte der Bestande (nach dem Mittel aus ihren peri
odischen Anfangs- und Endwerten) in Beziehung gesetzt, so ergeben sich 
folgende Verhaltniszahlen: 
Alter . . . .. 20--40 
im Mittel . . . 30 
Werterzeugung 1500 
Bestandeswerte 1200 
Prozent der Wert-

erzeugung .. . 
fUr 1 Jahr .. . 

125 
6,3 

40-50 
50 

3300 
3000 

no 
5,5 

60-80 
70 

3750 
5475 

68 
3,4 

80-100 
90 

3750 
7875 

48 
2,4 

Jahre Summe 

" 12300 Mk. 
17550 " 

70 
3,5 

Hier ist zu ersehen, daB die Verzinsung des ganzen Vorrats hoher 
ist als die der altesten Stufen. Wenn das Weiserprozent (das sich durch 
Multiplikation obiger Prozente mit dem Reduktionsbruch ergibt) im 

1) VgI. fiir PreuBen allgem. Verfiigung von 1905, betr. Waldwertsberech
nungen; fiir Baden Dienstweisung iiber Forsteinrichtung, § 23; fiir ElsaB-Loth
ringen Vorschriften U!'fW., § 59. 
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100. Jahre etwa 2% betragt, so ist die Verzinsung des ganzen Produk
tionsfonds nahezu 3%1). 

2. Wirtschaftliche Verhiiltnisse. 
In jedem groBeren Revier maehen sieh bei del' Betriebsfiihrung 

Einfliisse geltend, die bei del' Bewirtsehaftung eines einzelnen, ffir sieh 
allein untersuehten Bestandes nieht zu berfteksiehtigen sind. Die ein
zelnen Bestande werden Verbanden eingefUgt und erhalten dadurch 
Bestimmungsgrftnde ffir ihre Behandlung, die nieht in Ihnen selbst, 
sondem in del' ZugehOrigkeit zu einem Verbande ihre Wurzelhaben. 
Zuerst ist in diesel' Beziehung auf die Hie bsfolge (oder den Verband 
des Hiebszugs) hinzuweisen. Die Riieksieht auf Vermeidung von Sturm
sehaden verlangt, daB bei del' :Bestimmung del' Hiebsflachen sowohl 
auf den zu verjiingenden Bestand als aueh auf seine Umgebung Riieksicht 

1) Das schwierige Problem der Beziehungen zwischen den von einem ganzen 
Verband und den von einzelnen Bestanden abgeleiteten Folgerungen ist, wie aIle 
Teile der forstlichen Statik, bereits von Konig (Forstmathematik, 4. Ausg., §§ 412 
bis 447) eingehend behandelt und in den Tafeln iiber den Wertzuwachs normaler 
Holzbestande und den Wertertrag normaler Wirtschaftswiilder dargestellt worden. 
In diesen wird fiir die Buche bei 0,8 Ertragsgiite angegeben: 

Das Wertzunahmeprozent des einzelnen Bestandes 
im Alter von 60-70 80-90 100-110 120-130 Jahren 

zu 5,50 3,67 2,45 0,93. 
Das Wertnutzungsprozent normaler Wirtschaftswii.lder 

fiir u = 60 80 100 120 140 Jahren 
zu 6,15 4,59 3,64 2,83 2,22. 

Beziiglich der Anwendung der gefundenen Prozente wird gesagt, daB sie 
die untere und obere Grenze fiir die Umtriebszeit angeben sollen. "Wie wir ge· 
sehen haben, sollte das Umtriebsalter eines im Normalzustand befindlichen Wirt
schaftswaldes in der Regel nicht unter dem Bestandesalter stehen, in dem das 
Wertzunahmeprozent des eben schlagbaren Bestandes von dem erforderlichen 
ZinsfuB abfiillt, aber womoglich auch nicht iiber das Umtriebsalter mit gleichem 
Wertnutzungsprozent vom ganzen Waldverbande." 

Ebenso entwickelt Kraft, Kritische Blii.tter, 49. Bd., 2. Heft, S. 165, fiir 
Fichte II. Bonitat das Verzinsungsprozent einer normalen Scblagreihe: 

im Alter von 60 70 80 90 100 Jahren 
zU 6,0 4,9 3,9 3,3 2,8, 

wiihrend das Weiserprozent des einzelnen Bestandes bei Unterstellung .mittlerer 
Bodenwerte 

betriigt. 

im Alter von 60 
3,19 

70 
2,13 

80 
1,76 

90 
1,25 

100 Jahren 
0,95 

Durch die Riicksicht auf den Verband werde die Bedeutung des Weiser
prozents herabgedriickt. "So interessant die Lehre vom Weiserprozent auch ist, 
so wird ihre Anwendbarkeit doch wohl iiberschiitzt. Zuniichst ist zu bedenken, 
daB das Weiserprozent, auf den iiltesten Bestand eines im N achhaltbetrieb stehenden 
Komplexes angewandt, nur iiber die Verzinsung der Begriindungskosten dieses 
Einzelbestandes, nicht des ganzen Komplexes belehrt, wiihrend wir doch; wenn 
wir einmal Waldwirtschaft treiben wollen, dem Gesamteffekt des Nachhaltbetriebs 
eine vorwiegende Bedeutung zuschreiben miissen." 



Abweichungen von den theoretischen Beziehungen zwischen dem Ganzen etc. 475 

genommen wird. Man kann die Anhiebs£lachen oft nicht richtig aus
wahlen, ohne daB Opfer in bezug auf die Zeit der Nutzung gebracht 
werden. FUr den Gang der Nutzungen ist sodann die GroBe und An
einanderreihung der Schlage von EinfluB. Ihre Berucksich;igung macht 
oft betrachtliche Abweichungen von der vom einzelnen Bestand ab
geleiteten Behandlung erforderlich. Eine Bestandeswirtschaft in dem 
Sinne, daB lediglich die Weiserprozente ausschlaggebend sein sollten, ist in 
der Literatur und Praxis nie vorgeschrieben und durchgefiihrt worden 1). 

Sodann spielt in der Praxis das Al tersklassen ver hal tnis eine 
wichtige Rolle. Die Regelung der Altersklassen in dem Sinne, daB ein 
richtiges Verhaltnis zur Umtriebszeit angebahnt wird, ist uberall eins 
der wichtigsten Ziele der praktischen Betriebsregelung im Nachhalts
walde. Wenn es sich um den Einzelbestand handelt, ist dies Verhaltnis 
gar nicht zu berucksichtigen. Einer schnellen Verandernng des Alters
klassenverhaltnisses stehen aber Bedenken entgegen. Die Anhaufung 
groBer Flachen der gleichen Altersklassen, die die Schnellverjungung 
zur Folge hat, solI aus Grunden des Waldbaues und des Forstschutzeh 
vermieden werden. In einem mit Altholz reichlich ausgestatteten 
Reviere werden daher viele Bestande mit dem Hiebe verschont, die, wenn 
sie lediglich fur sich untersucht werden, hiebsreif erscheinen. Umgekehrt 
kann es sich bei entgegengesetztenAltersklassen verhalten, wenn dringende 
Holzbediirfnisse zu befriedigen sind. 

Zu den aus dem Altersklassenverhaltnis hervorgehenden Grunden, 
die eine Abweichung in der Behandlung der Bestande, die Teile eines 
groBen Ganzen sind, gegenuber der des Einzelbestandes zur Folge haben, 
tritt noch der EinfluB der Naturschaden, denen die Walder in reichem 
MaBe ausgesetzt sind, hinzu. Beim theoretischen Aufbau des Normal
waldes spielen sie gar keine Rolle, in der Praxis eine sehr groBe. Ihre 
Wirkung ist zu mannigfaltig, als daB sich iiber die Behandlung der von 
ihnen betroffenen Bestande allgemeine Vorschriften geben lieBen. In 
der hier vorliegenden Richtung iiben sie aber eine iibereinstimmende 
Wirkung aus. Das starke Auftreten von Pitzen, von Insekten, von 
Schneebruch und Windwurf macht besondere, in den Wirtschaftsplanen 
nicht vorgesehene EinsChlage erforderlich. Nach den Grundsatzen 
einer guten Kontrolle miissen alsdann andere Bestande, die an sich 
hiebsreif erscheinen, mit dem Hiebe langer verschont bleiben, als es 
ihrer Beschaffenheit nach wiinschenswert erscheint. 

Auch die Rucksicht auf die Verwertung bewirkt oft Abweichungen 
der Nutzungen im GroBbetrieb gegenuber der Behandlung eines ein
zelnen Bestandes. Wenn die allgemeine Regel befolgt wird, daB mit 
den guten Sortimenten, die in groBer Menge vom Handel aufgenommen 
werden, auch die geringen Sortimente, deren Absatz beschrankt ist,ver-

1) Auch nicht von den Vertretern der Bestandeswirtschaft; vgl. Judeich; 
Die Forsteinrichtung, 6. Auf!. von Neumeister, § 137, Verfahren del' Bestande&o 
wirtschaft. 
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wertet werden sollen, so ist man in der groBen Wirtschaft in entlegenen 
Waldgegenden· oft genotigt, die Abnutzung langsamer zu bewirken. 

3. Folgerungen fur die Praxis. 
Bei der Betriebsregelung, durch welche die Grundsatze der forst

lichen Statik in die Praxis eingefiihrt werden, mussen, im Gegensatz zu 
der von Schiffel 1) kund gegebenen Richtung, stets sowohl die ein
zelnen Bestande als a uch die Ver bande (Betrie bsklassen, 
Reviere), denen sie angehoren, ge buhrend berucksichtigt 
werden. Die einzelnen Bestande sind bei der Einrichtung der Reviere 
nicht nur nach ihren Merkmalen (Alter, Wuchs, Schlull) zu beschreiben, 
sondern auch (eventueH unter Zusammenfassung gleichartiger Alters
stufen) nach ihren okonomischen Leistungen zu wiirdigen. Die Urteile 
uber die Behandlung der Bestande, namentlich betreffs der Zeit ihrer 
Nutzung, werden nicht nur durch ihre Beschaffenheit bestimmt, sondern 
auch durch das VerhaItnis, in welchem sie zu andern Bestanden und zu 
dem Ganzen, dem sie angehoren, stehen. Man mull dieses deshalb bei 
der Behandlung der einzelnen Glieder stets vor Augen haben. Die Ein
heit, auf welche die Ergebnisse der Rentabilitatsrechnungen zu beziehen 
sind, ist in der grollen Praxis die durchschnittliche Rolzbodenflache 
(1 Rektar) einer Betriebsklasse oder eines ganzen Revieres. So sehr man 
den Einseitigkeiten und Dbertreibungen, welche auf Grund der bestehen
den Verhaltnisse gegen die Theorie des Bodenreinertrags geltend gemacht 
sind, entgegentreten mull, so werden doch die vorstehend hervorgehobenen 
Abweichungen der Praxis von den unter 1 ausgesprochenen normalen 
VerhaItnissen stets einflullreiche Faktoren fUr die Art der Betriebs
regelung bleiben. 

Im aUgemeinen sind die Folgerungen, welche sich bei der Wiirdigung 
des inneren Zusammenhangs der Teile eines Wirtschaftsganzen ergeben, 
konservativer, als wenn man lediglich die Einzelbesti1nde untersucht. 
Sietragen den geschichtlich gewordenen Verhaltnissen Rechnung. Untel' 
Umstanden kann allerdings der Zusammenhang des Ganzen und der 
Teile Veranlassung geben, Bestande friiher in Angriff zu nehmen, als 
es geschieht, wenn sie fUr sich aHein behandelt werden (z. B. beim Vor
handensein gro.Ber Mengen von Stangenorten und Mangel an Altholz). 
Aber fur den grollten Teil der in geordnetem Betriebe stehenden Wal
dungen, insbesondere fur die des Staates, liegt infolge des Zusammen
hanges das entgegengesetzte VerhaItnis vor. Die Bewertung des Vor
rats erfolgt in der Praxis, soweit es irgend tunlich erscheint, nach den 
realen Werten und den wirklichen Wertleistungen der Bestande. Da 
hiernach die jiingeren und mittleren Altersklassen hohere Massen- und 
Wertzuwachsprozente besitzen als der Forderung der Wirtschaft eut
spricht, so erscheint es zur Erreichung einer bestimmten Verzinsung 

1) Vgl. die Note S. 440. 
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ffir eine Betriebsklasse oder ein Revier als genu~end, wenn die Leistung 
der li.ltesten Glieder etwas hinter der im ganzen verlangten Verzinsungs
Mhe zurUckbleibt. In gleicher Richtung wirken manche Verhiiltnisse 
des Waldbaues: Bei der kunstlichen Bestandesbegriindung namentlich 
die Regel, daB die Schlage schmal bleiben und allmahlich aneinander 
gereiht werden - bei der naturlichen Verjiingung die bewahrte Lehre, 
daB die Bestande allmahlich vorbereitet werden mussen. Auch lassen 
sich die Bedingungen ffir die Begriindung gemischter Bestande besser 
herstellen und einhalten, wenn dem Wirtschafter groBe Zeitraume fur 
die Verjiingung, die ein allmahliches Vorgehen gestatten, zur Verfugung 
stehen. 

Gegenuber der Anerkennung der Berechtigung einer maBvoll ge
ubten konservativen Richtung im forstlichen GroBbetrieb, die mit den 
Forderungen der Bodenreinertragstheorie sehr wohl vereinbart werden 
bnn, ist jedoch zu bemerken, daB ein einseitiger, ubertriebener Konser
vatismus mit den Grundsatzen der forstlichen Statik nicht zu verein
baren ist. Ein solcher widerspricht nicht nur, wie im 7. Abschnitt her
vorgehoben wurde, den okonomischen Forderungen der Verzinsung, 
sondem er ist auch mit forsttechnischen MiBstanden verbunden, die zwar 
nicht akuter, aber dauemder Natur sind. Gegenuber der oft einseitigen 
Anerkennung der guten Seiten konservativer forstwirtschaftlicher 
Richtungen hat man allen AnlaB, auf die Gefahren hinzuweisen, die mit 
ihnen, wenn sie gewisse Grenzen uberschreiten, verknupft sein konnen. 
In erster Linie beziehen sich diese auf den Boden, der in Bestanden 'Von 
Lichtholza.rten bei Einhaltung hoher Umtriebe zuriickgeht, auf die 
Wirkungen des Sturmes, der vorzugsweise li.ltere Bestande trifft, auf 
Pilzschaden, deren EinfluB auf die Beschaffenheit des Holzes mit 
wachsendem Alter der Bestande zunimmt, auf die Erschwerung der 
natiirlichen Verjungung u. a. 

Das endliche Ergebnis, zu welchem die Wiirdigung des Einzelnen 
und Ganzen fiihrt, geht dahin, daB die Abwagungen, die der forstlichen 
Statik obliegen, stets in Verbindung mit anderen Teilen des Forst
wesens erfolgen miissen. Kein Zweig desselben darf fiir sich aHein be
handelt werden; er steht mit anderen in vielseitigem Zusammenhang. 
In erster Linie sind es die Forderungen des Waldbaues und Forstschutzes, 
welche man bei der Anwendung der Statik in der forstlichen Praxis zu 
beriicksichtigen hat. Dabei hat man stets die besonderen Verhaltnisse, 
welche durch die Geschichte der seitherigen Wirtscha£t, die Standorts
verhaItnisse und den Gang der Werterzeugung bestimmt werden, ins 
Auge zu fassen. In einer solchen Beschrankung wird die forstliche 
Statik in Zukunft erfolgreiche und nachhaltige Anwendung finden, was 
schon jetzt p_urch ein naheres Eingehen auf die in Deutschland bestehenden 
forstlichen VerhaItnisse und die, insbesondere fur die Staatsforsten, auf
gesteHten Wirtschaftsregeln in vielseitiger Weise bestatigt wird. 



Zehn ter Abschnitt. 

Die immateriellen Werte des Waldes. 
Die forstliche Statik hat es mit materiellen Werten zu tun: Das 

VermOgen des Waldeigentiimers oder eines ganzen Volkes zu erhohen 
und das Verhaltnis zwischen Waldkapital und Einkommen aus dem 
Walde zu regeln, ist ihre hauptsi:i.chlichste Aufgabe. Den Weiser ffir das 
okonomische Verhalten bildet der allgemeine MaBstab des Wertes der 
Wirtschaftsgiiter in Kulturlandern, das Geld. Wie aIle anderen Zweige 
der Bodenkultur, so ist auch der forstliche Betrieb von der friiheren 
Naturalwirtschaft zur Geldwirtschaft iibergegangen. Rolz ist Gegen
stand des Verkehrs geworden. Seitdem der Randel'das Rolz erfaBt 
hat und es dahin schafft, wo es am dringendsten gebraucht wird, steht 
der Tauschwert, an Stelle des friiheren Gebrauchswertes, im Vorder
grund der den Betrieb regelnden Erwagungen. 

Allein so sehr man diesem niichternen finanziellen Standpunkt 
gegeniiber manchen Bestrebungen, ihn zu verhiillen oder zu verdunkeln, 
auch aufrecht erhalten muB, so ist doch bei der Auffassung des gesamten 
Wirtschaftslebens die Wahrheit zu beachten, daB die okonomischen 
Gliter nicht die einzigen sind, die ein Volk stark und machtig machen. 
Neben den materiellen gibt es auch geistige Gliter, die einer Bemessung 
nach Tauschwerten ganzlich unzuganglich sind. Sie sind auf die Ent
wicklung der Nationen und der Einzelnen von groBtem EinfluB. Selbst 
ffir die materiellen Interessen gibt der Charakter und Geist der Volker 
in erster Linie den Ausschlag 1). 

Der Wald hat vielseitige Beziehungen zum geistigen Leben der 
Volker. Die Geschichte bietet in dieser Hinsicht eine reiche Fiille von 
:Beispielen. DaB dies sogar mit dem tiefsten geistigen Bediirfnis aller 
Kulturvolker, der Religion, der Fall war, lehrt sehr bestimmt die Ge
schichte des deutschen Volkes. Wie Tacitus berichtet, widerstrebte 
es den Germanen, die Himmlischen in Tempelwande einzuschlieBen. 
"Bis zur Einfiihrung des Christentums waren heilige Raine, wie fUr aIle 
Volker in den Waldgebieten der Erde, so auch fur unsere Vorfahren, 
die Rauptstatten des gemeinsamen Gottesdienstes. Die heiligen Haine 
waren nicht bloB die Statten fur die Feier des offentlichen Gottesdienstes; 
in ihrem Schatten fiihlte sich auch der vom Tagesleben ermudete Mensch 
den Uberirdischen naber. Dort suchten aIle, die gottlicber Hilfe be-

l) Roscher, Grundlagen der Nationalokonomie, 9. Auf I., § 21: "Der Reich. 
tum verMlt sich zur Tugend, wie das Gepack zu einem Heere (Bacon)". 



Die immateriellen Werte des Waldes. 479 

diirftig waren, Rat und Schutz, dort waren sie geborgen im Gottes
frieden, und dort wurden auch jene weltlichen Geschafte vollbracht, 
die stiller Sammlung bedurften und denen die Scheu vor den allwaltenden 
Gottern eine hOhere Weihe verlieh und einen gewissenhafteren Voll
zug sicherte 1)." 

Wenn der hier kundgegebene Zustand nun auch einer entschwun
denen Zeit angehOrt und nicht wieder lebendig werden kann, so iibt doch 
der Wald auch heute noch auf jedes empfangliche Gemiit eine tief
gehende Wirkung aus. Sie bat ihre Ursache neben den sichtbaren Wachs
tumserscheinungen in der Tatsache, daB die Entstehung und das Dasein 
des Waldes, ebenso wie die Entstehung und das Dasein des organischen 
Lebens iiberhaupt, trotz aller Versuche, sie auf natiirlichem Wege zu 
erklaren, fUr jede Stufe menschlicher Einsicht wunderbar bleibt, so daB 
der innerste Kern jener Auffassung der alten Germanen auch von den 
groBen Vertretern der Kunst und Wissenschaft 2) spaterer Zeiten ver
treten wird und in allen, die sich nicht mit oberflachlichen Erklarungen 
begniigen, noch immer lebendig ist. 

Bestimmter als mit der Religion und Philosophie steht der Wald 
mit der Asthetik im Zusammenhang. Bestrebungen, die SchOnheit 
der Lander zu erhohen und ihrem GenuB dem Volke zu ermoglichen, 
werden immer an den Wald ankniipfen und in ihm die beste Grundlage 
und den besten Ausgangspunkt finden. Welchen EinfluB der Wald in 
dieser Hinsicht ausubt, geht sehr bestimmt aus einem Vergleich bewal
deter Gegenden mit solchen, die des Waldschmuckes durch Kurzsichtig
keit, Eigennutz und Achtlosigkeit beraubt sind, hervor. Die kahlen 
Hange der siideuropaischen Staaten und die Odlandereien des preuBi
schen Ostens geben in dieser Hinsicht sehr charakteristische Beispiele. 

Der Wald ist ferner eine Statte der Erholung fur alle, die ihr beruf
liches oder geselliges Leben unter ungiinstigen gesundheitlichen Be
dingungen verbringen mussen. Je mehr die Bevolkerung zufolge der 
modernen Kultur in die GroBstadte zusammengedrangt wird, urn so 
wertvoller wird der Wald als Reaktionsmittel gegen die Einseitigkeit, 
die die stadtische Lebensweise fiir Korper und Geist, insbesondere der 
unteren Klassen der Bev61kerung, mit sich bringt. Trotz der geringen 
Abweichungen, die Untersuchungen der Waldluft gegenuber der Luft 
in unbewaldeten Gegenden ergeben haben, besteht doch kein Zweifel, 
daB die Luft im Walde besser ist als diejenige in vielen Fabriken, in 
engen StraBen und ungenugenden Wohnraumen; es besteht ebenso kein 
Zweifel, daB die Ruhe des Waldes eine wohltatige Abwechslung gegen 
das laute Getriebe des groBstadtischen Verkehrs bildet. 

Urn die Folgerungen der okonomischen und der asthetischen Seiten 
des Waldes gehorig zu beurteilen, ist zu untersuchen, ob sich die im-

1) Knorr, Die heiligen Haine der Germanen. Mundener forstl. Hefte, 1892. 
2) Z. B. Goethes Faust, Prolog im Himmel; Darwin, Entstehung der 

Arten (Schlull). 
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materiellen zu den materiellen Seiten in Obereinstimmung oder im Gegen
satz befinden. Sofern sie zueinander im Gegensatz stehen, ist abzuwagen, 
welche Richtung fiir die Behandlungdes Waldes den Ausschlag geben soll. 

I. Ubereinstimmende Folgerungen der 
okonomischen nnd iisthetischen Interessen. 

1. In bezug auf den Boden. 
Schon bei der Besprechung des Schutzwaldes im 1. Abschnitt 

(S. 190) wurde hervorgehoben, daB die wichtigste Bedingung fiir ihn die 
Erhaltung eines guten Bodenzustandes ist. Dasselbe gilt in bezug auf 
den Wert des Waldes als Objekt landwirtschaftlicher SchOnheit. Ein 
guter Bodenzustand ist die notwendige Grundlage fiir die Bildung und 
Erhaltung schOner Bestande. Zur Erreichung des Eindrucks des Schonen 
und Erhabenen sind starke MaBe in Lange und Starke, wie sie uur 
auf guten Boden erzeugt werden, unerlaBlich. Es ist ferner bekannt, 
daB auf guten Boden, insbesondere solchen mit gesundem Humus, das 
organische Leben ein viel reicheres ist als unter entgegengesetzten Ver
haltnissen. Pflanzen und Tiere finden in einem lockeren, durchliifteten, 
von Humussauren freien Boden die Bedingungen ihres Gedeihens. 
Ungiinstige Bodenzustande wirken direkt unschOn, wie z. B. Verwilderung 
durch starken Unkrautwuchs, BloBlegung durch Streunutzung, Ver
hartung durch Sonne und Wind u. a.; haufig haben sie zugleich eine 
Verarmung des organischen Lebens zur Folge, wie es namentlich bei 
den ungiinstigen Humusformen der Fall ist. 

2. In bezug auf den Zuwachs. 
Der frUher 1) ausgesprochene Grundsatz, daB ein moglichst hoher 

Zuwachs erzeugt werden solI, entspricht nicht nur den Forderungen der 
Okonomie, sondern auch denen der Asthetik. In ihrer Allgemeinheit 
geht die Obereinstimmung zwischen heiden daraus hervor, daB das 
Starke, Kraftvolle schOner ist als das Schwachliche, Kiimmernde. Die 
Forderung kraftiger Gestaltung der Baume und Bestiinde fiihrt zuniichst 
zum Anbau von Holzarten, fiir die die erforderlichen Wachstumbe
dingungen vorliegen. Holzarten, denen die chemischen und physikali
schen Eigenschaften des Bodens nicht geniigen, leisten nicht nur weniger 
an Masse, sondern sie wirken auch immer weniger schon als standorts
gemaBe Arten. Die Eiche, durch ihre Kronenbildung der schOnste 
Baum des deutschen Waldes, ein Sinnbild der Dauer und Kraft, ist eine 
traurige Erscheinung, wenn sie auf Standorten angebaut ist, wo die 
Blatter und Triebe sich diirftig entwickeln, die Rinde sich mit Flechten 
iiberzieht und sonstige Mangel die Ausbildung des Schaftes und der 

1) VgL den 1. Abschnitt des 1. Teils, S. 29. 
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Krone hemmen. Die Kiefer liefert auf den markischen und ostpreuBischen 
SandbOden nicht nur die hOchsten Massen und Werte, sondern sie tragt 
auch zur SchOnheit der Landschaft in aullerordentlichem Malle bei. 
Die Fichte schmuckt die Hohen der deutschen Gebirge mehr als irgend
eine andere Holzart hierzu imstande ware. Die weitere, Anwendung 
dieses Gedankens fiihrt zu der von von SaIisch 1) begriindeten Ansicht, 
daB in bezug auf landschaftliche Schonheit die Holzarten in ihrem natiir
lichen Verbreitungsgebiet am meisten leisten. Wenn auch fremdlandische 
Holzarten manchen Platzen durch ihren Wuchs und ihre Farbung zur 
Zierde gereichen, so muB doch der Hauptwert hinsichtlich der landschaft
lichen Schonheit auf die Pflege der heimischen Holzarten gelegt werden. 

3. In bezug auf Kulturen und Verjiingungen. 
Hier gilt der Satz, daB wohlgelungene Kulturen nicht nur hOhere 

wirtschaftliche Werte erzeugen, sondern auch schOner sind als mangel
hafte, mit Lucken versehene. In einem Wirtschaftswalde, wo bestimmte 
praktische Aufgaben vorliegen, konnen die Ideen des Schonen und des 
ZweckmaBigen nicht immer voneinander getrennt gehalten werden; sie 
verschmelzen haufig, und es ergibt sich dann ein einheitliches Urteil 
fur beide Richtungen. Plan und Ordnung ist ein wesentliches Moment 
sowohl fiir die Okonomie als auch fur die Asthetik. 

Gelungene Naturverjiingungen haben nicht nur eine ErhOhung des 
Reinertrags zur Folge, sondern sie sind auch in asthetischer Hinsicht 
von der besten Wirkung. Dies gilt in erster Linie von den in den Ver
jiingungsschlagen stehenden Mutterbaumen. Die Wolbung der Kronen, 
durch die in Vorbereitungs-, Besamungs- und Lichtschlagen der Zuwachs 
erhOht wird, bewirkt auch eine der schOnsten Bildungen der organischen 
Natur, schaftreine Stamme mit hoch angesetzten, vollen Kronen. 

Auch die Anlage gemischter Bestande, die in okonomischer Hin
sicht ihre Vorzuge haben, !mnn zur ErhOhung der SchOnheit sowohl 
durch die groBere Mannigfaltigkeit in Form und Farbe als auch durch 
die reichere Fiille der Bestandesbildung, die ihnen eigentumlich ist, bei
tragen. Insbesondere gilt dies fiir Mischungen von Laub- und Nadel
holz; aber auch die Eiche und andere Laubholzer werden durch die 
Einmischung der Buche, die den Boden deckt, in ihren Schonheits
wirkungen gehoben. 

4. In bezug auf die Ma6nahmen der Bestandesp:O.ege. 
Niemand bezweifelt, daB gep£Iegte Waldungen schOner sind als 

ungepflegte, wie Entsprechendes in allen Zweigen der Bodenkultur und 
in allen Wirtschaftsgebieten der Fall ist. Eine Schonung, in der Eichen 
und WeichhOlzer, Kernwiichse und Stockausschlage ungeordnet durch
einander gemischt sind, bnn in asthetischer Hinsicht niemals so vorteil-

1) Bericht tiber die VI. Hauptversammlung des Deutsc,hen FOfstvereins zu 
Darmstadt, S. 42f. 

Mar tiD. FONtl. Statlk. 2. Autl. 31 
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haft wirken als eine solche, in der die Kronen der besten Holzarten (Eiche, 
Esche, Ahorn usw.) so begiinstigt sind, daB sie sich frei entwickela konnen, 
und in der Stockausschlage und VOrwUchse entfernt sind. Auch hier 
gilt der Zusammen4ang des PlanmaBigen und SchOnen. 

Der gleiche Grundsatz kann bei Durchforstungen zur Geltung ge
bracht· werden. Ein zu dichter Stand der Stamme beeintrachtigt nicht 
nur denZuwachs, sondern er wirkt auch ungiinstig in bezug auf die 
SchOnheit der Bestande. Die Kronen der einzelnen Stamme bleiben 
schwachlich; sie sind sehr haufig ungleichmaBig gebildet. Oft stirbt 
die Krone auf der einen Seite durch den EinfluB der Nachbarstamme abo 
.Zum Wesen des SchOnen gehOrt auch das Harmonische, EbenmaBige. 
Eine gleichmaBige Ausbildung der Krone kommt aber nur zustande, 
wenn die besten Stamme, deren SchOnheit gefOrdert werden soll, ge
niigenden Wachsraum erhalten. - Zur ErhOhung der SchOnheit tragt 
auch die Erhaltung eines lebensfiihigen Unterstandes bei, durch den 
entstandene Lucken erganzt werden und, auch bei scharfen Eingriffen, 
der Eindruck der Fiille und Vollstandigkeit der Bestockung erhalten 
bleibt. Daher stehen auch die neueren Durchforstungsverfahren, die 
in den herrschenden Bestand eingreifen und den Unterstand erhalten, 
mit den Forderungen der Asthetik durchaus im Einklang. 

Endlich wirkt auch der Lichtungshieb, der eine WOIbung der Kronen 
hervorruft, in Verbindung mit dem Unterbau in asthetischer Hinsicht 
sehr vorteilhaft. 

II. Gegensatzliche Folgernngen. 
Trotz der vielen gemeinsamen Beziehungen, die zwischen den oko

nomischen und asthetischen Interessen bei der Behandlung des Waldes 
bestehen, unterliegt es keinem Zweifel, daB beide auch nach vielen Rich
tungen auseinandergehen. Wenn man unberiihrte Naturwalde1' mit 
Waldungen, die das Erzeugnis der Kultur sind, vergleicht (z. B. mit 
sachsischen Fichte_l- oder preuBischen Kiefernrevieren), so erkennt man 
leicht, . daBeinem Wirtschaftswald, der nachokonomischen Regein be
handelt jst, manche SchOnheiten fehlen, die in einem Naturwald in 
reicher Fiille vorhanden sind. H. Cotta hat diesen EinfluB der Kultur 
in dem bekannten Vorwort zur ersten Au£lage seines Waldbaues 1) 
gekennzeichnet. Die wichtigsten hierher gehOrigen Verschiedenheiten 
betreffen: 

l)"Deutschland enthielt vormals ungeheuer groBe, vollkommene und sehr 
fruchtbare Walder. Aus groBen sind aber kleine, aus fruchtbaren Waldungen 
unfruchtbare geworden. Jede Menschengeneration Bah eine geringere Holz
generation. entstehen. Rier und da staunen wir noch riesenhafte Eichen und 
Tannen an, die ohne aIle Pflege erwachsen sind, wahrend wir uns iiberzeugt fiihlen, 
daB von uns an jenen Stellen durch keine Kunst und Pflege ahnliche Baume er
zogen werden konnen." 
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1. Die Wabi del' Holzart. 
Wenn auch der Grundsatz der Wahl standortsgemaBer Holzarten 

und der Anlage gemischter Bestande im allgemeinen den okonomischen 
und asthetischen Interessen entspricht, so gestaltet sich die Ausfiihrung 
dieses Grundsatzes doch verschieden, je nachdem auf den einen oder 
anderen Bestimmungsfaktor das entscheidende Gewicht gelegt wird. 
Nach den Regeln der Okonomie muB z. B. in einem Mischwald von 
Eichen und Buchen das Wirtschaftsziel dahin gerichtet werden, daB auf 
der ganzen Betriebs£lache die Eiche herrschend und die Buche unter
standig gehalten wird. Fur IGefem, die in hohem Umtrieb bewirt
schaftet werden sollen, ist der Lichtungsbetriebmit Unterbau die nach
haltig die hoohsten Werte erzeugende und den 13ode.a am besten schiitzende 
Bestandesform. In einem Fichtenbestand, der moglichst hohe Ertrage 
Hefem soIl, darf die Buche nur in geringem MaBe vertreten sein. FUr 
Walder, deren Zweck in erster Linie auf landschaftliche SchOnheit ge
richtet ist, solI dagegen die Buche nicht nur unterstandig auftreten, 
sondem sie solI im Laub- und Nadelholz mit voller Krone an der Be
standesbildung teilnehmen. Ebenso. istes mit anderen Holzarten. 
Vom Standpunkt der Asthetik ist iiberhaupt eine weit groBere Mannig
faltigkeit der Holzarten und Bestandesbildungen anzustreben .. .ver
gleichende Rentabilitatsrechnungen fiihren dahin, daB es auf gegebenem 
Standort in der Regel eine ganz bestimmte Holzart ist, die sich durch 
ihre Ertrage vor anderen auszeichnet und den finanziellen Erfolg der 
Wirtschaft bestimmt: auf den SandbOden der norddeutschen Ebene 
die Kiefer, in Gebirgsforsten die Fichte, auf tiefgriindigen Lehmb6den 
die Eiche. Den Anforderungen der Asthetik wird dagegen oft durch das 
Nebeneinanderstehen verschiedener Holzarten am besten entsprochen. 

2. Die Wahl del' Betriebsart. 
Nur beziiglich des Niederwaldes geht das ubereinstimmende Er: 

gebnis vergleichender Erwagungen dahin, daB er sich in okonomischer 
und asthetischer Hinsicht gleich ungiinstig verhalt. Niederwaldbestande 
sind die mindest schonen, und sie ergeben die geringsten Ertrage. Aber 
beziiglich der anderen Betriebsarten wird das Urteil oft wesentlich ver
schieden lauten, je nachdem man die wirtschaftliche oder die asthetische 
Seite in den Vordergrund steUt. Trotz mancher berechtigter Einwande, 
die gegen eine schablonenmaBige Behandlung auch vom wirtsch~ft

lichen Standpunkt erhoben werden miissen, ist doch kein Zweifel, daB 
sich in den meisten Waldgebieten der regelmaBige, annahemd gleich
altrige Hochwald in bezug auf seine Ertragsleistungen am besten Ver
halt. In asthetischer Hinsicht kommt anderen Betriebsarten eine weit 
groBere Bedeutung zu. 

Der Mittelwald ist, WClm ein fiir ihn geeigheter Standort vorliegt, 
eine- der schonsten Bestandesformen des deutschen Waldes. Er ist aus-

31* 
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gezeichnet durch eine groBe Mannigfaltigkeit der Holzarten. Die edlen 
LaubhOlzer: Eiche, Esche, Ulme, Ahorn, die WeichhOlzer: Aspe und 
andere Pappeln, ErIe, Birke finden im Mittelwald so giinstige Wuchs
bedingungen wie in keiner anderen Betriebsform. Die Mannigfaltigkeit 
in Form und Fa.rbe der verschiedenen Holzarten tragt dazu bei, das 
Landschaftsbild zu beleben und zu verschonen, so daB der Riickgang 
dieser frUher weit Mufiger vertretenen Betriebsart in asthetischer Be
ziehung zu beklagen ist. Auch hinsichtlich der Bildung der Kronen 
hat der Mittelwald gegeniiber einem Hochwalde, dessen Stamme in 
vollem Schlusse gehalten werden, Vorziige. Die friihzeitige Umlichtung 
der Oberholzstamme, die in okonomischer Hinsicht den groBen Mangel 
der Bildung astiger ScMfte mit sich bringt, hat doch den Vorzug, daB 
dadurch volle, dichtbelaubte Kronen erzeugt werden. 

In noch hOherem MaBe gilt ein solcher Vorzug vom Plenterwald, 
dem man vom Standpunkt der Asthetik wohl unbedenklich die erste 
Stelle einraumen darf. Die schonsten Stamme, die im deutschen Walde 
vorkommen, sind im Plenterwald oder unter plenterwaldartigen Bedin
gungen erwachsen; so Z. B. Eichen in den innersten Teilen des Spessarts, 
Kiefern in manchen Waldgebieten der Mark Brandenburg und Ost
preuBens, Fichten und Tannen in den entlegensten Teilen des Bohmer
wa.ldes. Die Stamme des Plenterwaldes sind ausgezeichnet durch voile 
Kronen, wahrend der Schaft durch die nachwachsenden Stamme astrein 
erhalten wird. Ganz allgemein ist dem Plenterwald in asthetischer 
Hinsicht der groBe Vorzug einzuraumen, daB in ihm auf die Pflege des 
Einzelstammes viel mehr Riicksicht genommen werden kann als beim 
schlagweisen Hochwald, in dem, sobald einmal die Verjiingung eingeleitet 
ist, a.IIe oder fast aile Stamme der Axt zum Opfer fallen 

Abweichungen in der Wertschatzung der Betriebsarten ergeben 
sich ferner beziiglich der 'Oberhaltformen. 1m Wirtschaftswalde hat 
der Vberhalt, wie friiher begrlindet worden ist, nur ausnahmsweise 
Berechtigung. Nur die Eiche ist wegen der anhaltenden Wertzunahme 
ihres Schaftholzes geeignet, eine zweite Umtriebszeit erhalten zu werden. 
In einem SchOnheitswald wird mandagegen vom Vberhalt viel weiter
gehende Anwendung machen. Der voilstandige Aushieb der Mutter
baume in Licht- und Raumungsschlagen erscheint als ein Frevel gegen 
die Forderungen der .!sthetik. Die Stamme werden in den Verjiingungs
schlagen zu einer Zeit genutzt, wenn sie am schOnsten sind. Steht die 
Riicksicht auf die SchOnheit an erster Stelle, so diirfen die Mutterbaume 
in den Verjiingungsschlagen nie ganz beseitigt, sondern nur soweit ge
lichtet werden, daB die Entwicklung von Gruppen und Horsten, die am 
kUnftigen Bestande teilnehmen sollen, nicht verhindert wird. 

3. Die Zeit der Nutzung. 
Wenn auch vom Standpunkt der 6konomie Grlinde fur eine kon

servative Richtung der Wirtschaftsfilhrung geltend gemacht werden 
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konnen, so ist doch kein Zweifel, daB die Asthetik dazu fiihrt, die Bestande 
weit langer zu erhalten alb bis zum Zeitpunkt der okonomischen Hie bs
reife. Gesunde Baume verlieren uberhaupt nicht an Schonheit; sie 
sind vielmehr urn so schoner, je alter sie werden. Die schonsten Baume 
des deutschen Waldes sind die 500jahrigen Eichen des Spessarts, die 
200-300jahrigen Tannen und Fichten des Bayrischen Waldes. 

4. Die Schlagfiihrung. 
1m Wirtschaftswald tragt die Anlage und Aneinanderreihung der 

Schlage einen regelmaBigen Charakter. Fur naturliche Verjungungen 
von Bestanden, in denen eine Holzart, vorherrschen solI, sind die Vor
zuge gleichmaBiger Schlagstellungen, wie sie z. B. Hartig, Gre be u. a. 
vertreten haben, in der neueren Zeit von Borggreve eingehend be
griindet. Bei Anwendung des Kahlschlags, der fur die Kiefer und 
Fichte vorherrscht, gilt die Regel, daB die Schlage der gefahrlichsten 
Himmelrichtung, die durch Sonne und Wind bestimmt ist, entgegen
gefuhrt werden. Je nach Standort und Holzart erfolgt die Schlagfiihrung 
von Ost nach West oder Von Nord nach Sud oder von Berg zu Tal. In 
Wirtschaftsgebieten, wo die naturliche Verjungung mit der kUnstlichen 
verbunden wird und das Wirtschaftsziel auf gemischte Bestande ge
richtet ist, finden zwar Abweichungen statt; aber die endliche Gestaltung 
der Verjungung ist doch meist derart, daB Saumschlage gefiihrt werden, 
denen ebenfalls eine regelmaBige, durch Sonne und Wind bestimmte 
Richtung gegeben wird. In Waldungen, fiir deren Behandlung die Ruck
sicht auf Schonheitsp£lege an erster Stelle steht, wird man aber die 
gerade Linie, die die regelmaBigen Schlage charakterisiert, tunlichst 
vermeiden mussen. Die Riebe, die bei schneller Vornahme zunachst 
unschon wirken, sollen moglichst unmerklich erfolgen. Und zu solchem 
Zwecke sind kleine Horste, wie sie dem Von Natur oder durch die Kunst 
entstandenen Plenterwald entsprechen, am besten geeignet. 

III. Abwagnng der okonomischenundasthetischen 
Interessen. 

Sofern die wirtschaftlichen und asthetischen Interessen miteinander 
iibereinstimmen, ist dem Wirtschafter die Wahl, welche Richtung er 
befolgen will, erspart. Bei gegensatzlichem Verhalten miissen aber die 
beiderseitigen Folgerungen abgewogen werden. Es ist nun ohne weiteres 
klar, daB hierfiir keine allgemeinen Regeln gegeben werden konnen. 
Es hangt vom Waldeigentiimer ab, welche Aufwendungen er fiir die Er
haltung oder Herstellung landschaftlicher SchOnheit machen oder auf 
welche Mehrertrage er aus solchem Grunde verzichten will. So wenig 
sich ein reicher Grundbesitzer Vorschriften iiber den Bau von SchlOssern 
oder die Anlage von Parks machen laBt, so wenig braucht er sich hei der 
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Behandlung seiner Walder an die Regeln der forstlichen Statik zu binden. 
In den Waldungen des Gra£en Czernin in Neuhaus (SudbOhmen) 
werden unter Aufwendung hoher Kosten alte, hohle Eichenstamme mit 
Zement ausgefullt (plombiert), damit die Faulnis weniger rasch fort
schreitet und die schonen Kronen erhelten bleiben. Ahnliches wird 
man vielfach in Waldern reicher Grundbesitzer, namentlich in der Nahe 
ihrer Wohnsitze, wahrnehmen konnen. Filr den weitaus groBten Teil 
der Walder, insbesondere fur aIle Waldungen des Staates, der Gemeinden, 
Stiftungen und der meisten Privatbesitzer sind aber die okonomischen 
Faktoren fur die forstliche Betriebsfuhrung bestimmend. 

Wenn sonach auch die Behandlung der Walder nach den Lehren 
der forstlichen Statik, die durch die Anwendung der okonomischen 
Grundsatze auf die forstliche Technik ausgezeichnet ist, die Regel bildet, 
so erleidet diese Regel doch Ausnahmen. Ais solche sind namentlich 
hervorzuhe ben: 

1. Die Bewirtschaftung von Waldern in der Nahe von GroBstadten. 
Hier tritt der Wert der landschaftlichen SchOnheit und die Bedeutung 
des Waldes als Erholungsstatte oft so sehr in den Vordergrund, daB der 
Ertrag erst in zweiter Linie in Betracht kommt. Ahnlich verhalt es 
sich mit Waldungen in der Nahe Von anderen besuchten Orten, Badern, 
Gegenden mit starkem Fremdenverkehr, wo die Schonheit der Land
schaft die Grundlage des ganzen Erwerbslebens der anwohnenden Be
volkerung bildet. Abgesehen von ganzen Waldern dieser Art sind es 
oft einzelne Platze, wie z. B. Aussichtspunkte, die Einfassung Von Wegen, 
wo ohne weitere Abwagung die Rucksicht auf landschaftliche SchOnheii. 
die Behandlung bestimmen muB. 

2. Es ist wiinschenswert, daB fur aIle Walder, unabhangig von ihrer 
Lage, dahin Bestimmung getroffen wird, daB Baume, die sich durch 
besondere Schonheit oder auffallenden Wuchs auszeichnen, oder die in 
irgendwelcher . naturwissenschaftlichen Richtung Interesse bieten, er
halten bleiben. 

3. Fur Walder, deren Besitzer das Interesse weiterer Kreise zu ver
treten haben, empfiehlt es sich, ganze Bestande zur Erhaltung ihrer 
Eigenart oder zur Erhaltung bestimmter Pflanzen oder Tiere oder SOD

stiger Naturdenkmaler, mit Hieben, die den Bestandescharakter auf
heben oder verandern, zu verschonen. 

Indem die Forstwirtschaft die landschaftliche SchOnheit fordert, 
tritt sie nicht in Gegensatz gegen die Gesetze, die sonst im wirtschaft
lichen Leben Geltung haben. Sie macht vielmehr nur Anwendung 
von der allgemeinen Tatsache, daB sich das wirtscha£tliche Leben der 
einzelnen und der Gesamtheit auf den okonomischen Regeln aufbauen 
muB, daB aber das Schone uberall, wo eine hohere Kultur lebendig ist, 
in die niichterne Prosa des Lebens veredelnd eingreifen darf und solI. 



Verlag von Julius Springer III Berlin W9. 

Die Forsteinrichtung. Ein GrundriB zu Vorlesungen und ain Leitfaden 
flir Praktiker. Von DI·. H. lUal'tin, Professor der Forstwissenschaft an der 
Forstakademie zu Tharandt. D ri t t e erweiterte Auflage. Mit 11 Tafeln. 

Preis M. 9.-; gebunden M. 10.-

Lehrbuch der Waldwertrechnung und Forststatik. Von Dr. 
Max Endres, o. o. Professor an del' Universitltt Munchen. Z wei t e, v 0 ll· 
stltndig neu bearbeitete Auflage. Mit 6 Textfiguren. 

Preis M. 9.-; gebunden M. 10.20 

Die Berechnung des Waldkapitals und ihr EinfiuB auf die Forst· 
wirtschaft in Theorie und Praxis. Von Dr. Theodol' Glaser, K. bayr. Forst· 
amtsassessor, Bayreuth. Mit 2 Textfiguren. Preis M. 4.-

Die forstliche Bestandesgriindung. Ein Lehr· und Handbuch flir 
Unterricht und Praxis. Auf neuzeitlichen Grundlagen bearbeitet von Hel'" 
mann ReuLl, Direktor der hOheren Forstlehranstalt Mlthr·WeiBkirchen. Mit 
64 Textabbildungen. Preis M. 8.-; gebunden M. 9.20 

Die PfIanzenzucht im Walde. Ein Handbuch fur Forstwirte, Waldbe· 
sitzer und Studierende von Dr. Hermaun von FUrst, Oberforstrat, Direktor 
der Forstlehranstalt Aschaffenburg. Vierte, vermehrte und verbesserte Auf· 
lage. Mit 66 Textfiguren. Preis M. 7.-; gebunden M. 8.20 

Die wirtschaftliche Einteilung der Forsten mit besonderer Beruck· 
sichtigung des Gebirges in Verbindung mit der Wegnetzlegung. Von Ottn 
Kaiser, Regierungs· und Forstrat a. D. Mit 30 Textfiguren, 10 lithograph. 
Tafeln und 4 Karten. Preis 1\1. 6.-; gebunden M. 7.-

----~----------~-~-~---~ ~ 

Der Ausbau der wirtschaftlichen Einteilullg des Wege· und 
Schneisennetzes im Walde. Von Otto Kaise!', Regierungs. und Forst· 
rat a. D. Mit 16 Textfiguren und 14 lithograph. Tafeln. 

Preis M. 6.-; gebunden M. 7.-

Schutzwald. Forst· und wasserwirtschaftliche Gedanken von H. Kautz. 
Kllniglicher Forstmeister in Sieber im Harz. Mit 3 Textfiguren und 2 lito· 
graph. Tafeln. Preis M. 2.-

Freie Durchforstung. Von Dr. Carl Robert Heck, Kg!. Wurtt. Ober· 
forster in Adelsberg. Mit 31 Dbersichten und 6 Tafeln. Preis M. 3.-

Der Buchenhochwaldbetrieb. Von C. Fl'ornbling, Kg!. PreuB. Forst· 
meister a. D. Preis M. 3.60 

Teuerungszuschlag auf geheftete BUcher 20 %, auf geb. BUcher SO %. 



Verlag von Julius Springer in Berlin W9. 

Leitfaden fur die Forsterpriifungen. Ein Handbuch flir den Unter
richt und Selbstunterricht unter Berlicksichtigung der preuJlischen Verhltlt
nisse Bowie ffir den praktischen Forstwirt. Von G. Westermeier, Kgl. Forst_ 
meisterzuSchkeuditz. Zwolfte, umgearbeiteteA uflage. In Vorbereitung. 

Forstasthetik. Von H. von Balisch. Dritte, umgearbeitete und vel'
mehl'te Auflage. Mit 133 Textabbildungen. 

Preis M. 8.-; gebunden M. 9.-

Bodenkunde. Von Dr. E. Ramann, o. 1J. Professor an der Universitltt M1in
ehen. D ri t t e, umgearbeitete und verbesserte Auflage. Mit 63 Textabbildungen 
und 2 Tafeln." Preis M. 16.-; gebunden M. 17.40 

Bodenbildung nnd Bodeneinteilung. (System der Boden.) Von Dr. 
E. Ramann, o. 1J. Professor an der Universitltt Mlinchen. Preis M. 4.60 

Die Aufforstung landwirtschaftlich minderwertigen Bodens. 
Eine Untersuchung liber die ZweckmltBigkeit der Aufforstung minderwertig 
oder unglinstig gelegener landwirtschaftlich benutzter Flltchen mit besonderer 
Berlicksichtigung des Kleinbesitzes. Vom Kgl. SRchs. Ministerium des Innel'll 
preisgekr1Jnte Arbeit. Von Dr. K. J. Moller, Kgl. Forstassessor in Schandau 
i. S. Preis M. 2.80 

Die nordwestdeutsche Heide in forstUcher Beziehung. Von 
F. Erdmann, Forstmeister zu Neubruchhausen. Preis M. 1.60 

Moornutzung und Torfverwertung mit besonderer Berlicksichtigung 
der Trockendestillation. Von Professor Hr. Panl Hoering, Berlin. 

Preis gebunden M. 12.-

Der Teicllbau. Anleitung zur Anlage und zum Bau von Teichen flir Kultur
ingenieure, Studierende und praktische Teichwirte von F. A. Zink, Ober
ingenieur des Flirsten Schwarzenberg, Zitolih. Mit 133 Textfiguren und 3 Tafeln. 

Preis M. 9.-; gebunden M. 10.-

Die Fischerei im Walde. Ein Lehrbuch der Binnenfischerei flir Unter
richt und Praxis von Hngo Borgmann, Kgl. PreuB. Forstmeister. Mit zahl
reichen in den Text gedruckten Abbildungen. 

Preis M. 7.-; gebunden M. 8.-

Teuerungszuschlag auf geheftete BUcher 20 0/0, a.uf geb. Biicher 30 % • 



Verlag von .Julius Springer III Berlin W9. 

Die Forsteinrichtung. Ein Gl'lllldriB ZII Vorlesnngen und ein Leitfadell 
fill' Praktiker. Von DI'. H. llIartin, Professor del' Forstwissenschaft an del' 
Forstakademic zn Tharandt. Dr it t e crweiterte Auflage. :'I'lit 11 Tafeill. 

Preis M. ~). -- ; gebunden M. 10.-

Lehrbuch del' Waldwertrechnung und Forststatik. Von DI·. 
]}Iax Endres, o. o. Professor an del' Universitat Miinchcn. Zweite, voll
stitndig' neu bearbeitet!· Auflage. Mit!:i Textfiguren. 

Preis 1\1. 9. -; gebnllll!'n 1\-1. 10.20 

Die Bel'echnung' des Waldkapitals uml ihl' EinfluB anf die Forst
wirtschaft in Theorie und Praxis. Von Dr, 'fheodor Glaser, K. bayr. Forst
amtsassessor, Bayreuth. Mit 2 Textfignren. Preis M. 4.-

Die fOl'stliche Bestandesgriindung. Ein Lehr- nnd Halldbnch fUr 
Ullterrirht und Praxis. Auf neuzeitliehen Gl'Ulldlagen bearbeitet von Her
mann RenB, Direktor der h6heren Forstlehnmstalt Mahr-WeiBkirchen. Mit 
64 Textabbildnngen. Preis M. t<.-; gebnnden :\1. ~).20 

Die .Ptianzenzucht im WaIde. Ein Handbuch fill' Forstwirte. Waldbe
sitzer und Studiet'ende von Dr. Hermann von }'iirst, Oberforstrat, Direktor 
del' Forstlehrallstalt Aschaffenburg. Y i e I' t e, vermehrte und verbesserte Auf
lage. Mit 66 'l'extfiguren. Preis 1\1. 7.-; gebnnden M. 8.20 

Die wirtschaftliche Einteilung der Forsten mit besonderer Berilck
siehtignng des Gebirges in Verbindung mit del' Wegnetzlegung. Von Otto 
Kaiser, Regiel'Ungs- und Forstrat il. D. Mit 30 Textfignren, 10 lithograph. 
Tafeln und 4 Karten. Preis M. G.-; gebulllien M. 7.-

Der Ausbau del' wirtschaftlichen Einteilung des Wege- und 
Schneisennetzes im Walde. Von Otto Kaisel', Regierungs- und Forst
rat a. D. Mit 16 Textfiglll'en und 14 lithograph. Tafeln. 

Preis M. 6.-; gebunden M. 7.-

Schutzwald. Forst- und wasserwirtschaftliche Gedanken von H. Kautz, 
Ktiniglicher Forstmeister in Siebel' im Har)'.. Mit 3 'l'extfiguren und 2 lito
graph. Tafeln. Preis M. 2. -

Freie Durchforstung. Von Dr. Carl Robert Heck, KgI. Wllrtt. Ober-
ftirster in Adelsberg. Mit 31 Ubersichten und 6 Tafeln. PI'cis M. 3.-

Del' Buchenhochwaldbetrieb. Von C. Fl'ombling, Kgl. PreuB. Forst-
meister a. D. Preis M. 3.60 

Teuel'ungszm;chlag auf geheftete Riicher 20%, aut' geb. BUcher 30 %. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFA1B:2005
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200039002000280039002e0034002e00350032003600330029002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006f006e006c0069006e0065002e000d0028006300290020003200300031003100200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d006200480020>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




