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Die Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen hat den Zweck, durch wissenschaftliche 
Versuche, Untersuchungen und Beobachtungen der schweizerischen Forstwirtschaft in ihrem 
vollen Umfange eine sichere Grundlage zu verschaffen (Bundesbeschluß betreffend die Grün
dung der EAFV). 

Die Anstalt stellt die Ergebnisse ihrer Arbeiten vorwiegend in der Form von Publikationen 
zur Verfügung von Praxis und Wissenschaft. In den MITIEILUNGEN erscheinen meist umfang
reichere Arbeiten von längerfristigem Interesse. Die BERICHTE enthalten in der Regel kürzere 
Texte, die sich an einen engeren Leserkreis wenden. 

Die Publikationen der EAFV, die den Inhabern schweizerischer Forstbeamtungen kostenlos 
abgegeben werden, sind als Amtsexemplare zu betrachten. 

L'Institut federal de recherches forestieres a pour but de fournir, en procedant a des essais 
scientifiques, a des recherches et a des observations, une base solide a l'economie forestiere 
suisse dans son ensemble (Arrete federal concernant la creation de l'IFRF). 

L'Institut met les resultats de ses travaux a la disposition de la pratique et de la science, 
principalement sous forme de publications. La plupart des travaux importants et d'interet 
durable paraissent dans les MEMOIRES. Les RAPPORTS contiennent en regle generale des textes 
plus courts, qui s'adressent a un cercle plus restreint de lecteurs. 

Les publications de l'IFRF remises gratuitement aux fonctionnaires forestiers doivent etre 
considerees comme des exemplaires de service. 

L'Istituto federale di ricerche forestali ha per scopo di fornire, mediante esperimenti, ricer
che e osservazioni scientifiche, una base sicura per l'economia forestale in tutta la sua esten
sione (Decreto federale sull'istituzione dell'IFRF). 

L'Istituto mette i risultati delle sue ricerche a disposizione della pratica e della scienza, 
principalmente sotto forma di pubblicazioni. Nelle MEMORIE compaiono per lo piu lavori 
importanti d'interesse durevole. I RAPPORT! contepgono di regola testi piu brevi indirizzati ad 
una cerchia di lettori pfü ristretta. 

Le pubblicazioni dell'IFRF, rimesse gratuitamente ai funzionari dei servizi forestali, sono 
da considerare quali esemplari d'ufficio. 

The Swiss Federal Institute of Forestry Research aims, through scientific research, examina
tion and observation, at supplying the whole Swiss forestry with a sound basis (Governmental 
decree on the foundation of the SFIFR). 

The Institute publishes the results of its works for the use of specialists in the research and 
practical fields. Most important texts of lasting interest appear in the . so-called «Communica
tions» (Mitteilungen), whereas the «Reports» (Berichte) contain as a rule shorter texts intended 
for a more limited group of readers. 
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Impressum 

Der vorliegende Band enthält die Vorträge des 5. Europäischen Kurses über angewandte 
Ökologie «Wald und Landschaftsschutz», durch die Referenten leicht überarbeitet und mit 
mehrsprachigen Zusammenfassungen ergänzt. Dieser von Prof. Dr. H. LEIBUNDGUT, Zürich, 
organisierte Kurs wurde vom Eidgenössischen Oberforstinspektorat, Bern, vom Institut für 
Waldbau der Eidgenössischen Technischen Hochschule, Zürich (ETHZ), und von der Eidgenös
sischen Anstalt für das forstliche Versuchswesen (EAFV), Birmensdorf, vom 5. bis 7. Oktober 
1977 an der ETHZ mit finanzieller Unterstützung durch den Europarat und die Schweizerische 
Eidgenossenschaft durchgeführt. Im Einverständnis mit dem Europarat sind hier lediglich die 
Referate in der Originalsprache, nicht aber die Diskussionen publiziert. Die Redaktion besorgte 
die Gruppe Landschaft der EAFV. 

Ce volume contient les exposes presentes lors du Se Cours europeen d'ecologie appliquee 
«Foret et protection du paysage». Les rapports ont ete legerement remanies par leurs auteurs 
respectifs et completes par des resumes en plusieurs langues. Ce cours, organise par le Prof. Dr 
H. LEIBUNDGUT; Zurich, a ete realise par l'Inspection federale des forets, Berne, !'Institut de 
sylviculture de l'Ecole polytechnique federale de Zurich (EPFZ) et par !'Institut federal de 
recherches forestieres (IFRF), Birmensdorf, du 5 au 7 octobre 1977 a l'EPFZ avec l'aide finan
ciere du Conseil Europeen et de la Confederation Suisse. Avec l'assentiment du Conseil Euro
peen seuls les exposes en langue originale sont publies ici mais non les discussions. Le groupe 
«Paysage» de l'IFRF se chargea de la redaction; 

This volume comprises the revised Iectures and reports of the · 5th European Seminar on 
Applied Ecology, Forest and Landscape Conservation. The seminar organised by Prof. Dr. 
H. LEIBUNDGUT, Zurich, has been realized by the Swiss Federal Forestry Inspectorate, Berne, 
the Institute of Silviculture of the Swiss · Federal Institute of Technology, Zurich (ETHZ), and 
the Swiss Federal Institute of Forestry Research (SFIFR), Birmensdorf, with financial support 
of the Council of Europe and the Swiss Confederation. We publish the lectures and reports 
with the agreement of the Council of Europe in their original version and without the contri
butions made in the discussions. The editorial arrangement has been done by the group for 
Landscape Research at SFIFR, Birmensdorf, Switzerland. 

II presente volume raggruppa le relazioni tenute al 50 Corso europeo di ecologia applicata 
«Bosco e protezione del paesaggio». Rimaneggiate dai rispettivi autori, le relazioni sono state 
riassunte in piu lingue. L'organizzazione del corso e dovuta al Prof. Dott. H. LEIBUNDGUT, 
Zurigo, l'Ispe .ttorato federale delle foreste, Berna, l'lstituto di selvicoltura del Politecnico fede
rale Zurigo (PFZ) e l'lstituto federale di ricerche forestali (IFRF), Birmerisdorf, si sono occu
pati della conduzione del corso dal 5 al 7 ottobre 1977, mentre ehe la Confederazione Svizzera 
ed il Consiglio d'Europa l'hanno sostenuto finanziariamente. D'intesa con il Consiglio d'Europa 
sono state pubblicate le relazioni in lingua originale ed e stata tralasciata quella delle discus
sioni. L'incarico redazionale e andato al Gruppe paesaggio dell'IFRF. 

* * * 
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Vorwort 

THEO HUNZIKER 

Dieser Kurs bezweckte, das Fachwissen der Teilnehmer zu erweitern und im 
Bereich von Wald und Landschaftsschutz Lösungen finden zu helfen. Zugleich 
reiht er sich ein in die Vorbereitungsarbeiten für die 3. Europäische Ministerkonfe
renz für Umweltschutz, die 1979 in der Schweiz stattfinden und deren Hauptthema 
sein wird: «Verträglichkeit der Land- und Waldwirtschaft mit dem Umweltschutz». 

Die örtlich verschiedenen standörtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse und 
die ungleiche geschichtliche Entwicklung bewirken in Europa nach Waldanteil, 
-verteilung und -aufbau erhebliche Unterschiede von Region zu Region und von 
Land zu Land. Die nordeuropäischen Wälder lassen sich nicht ohne weiteres mit 
den Alpenwäldern vergleichen und diejenigen Mitteleuropas kaum mit den medi
terranen. Der Kurs ging von einer in erster Linie ökologischen Betrachtungsweise 
aus und Verhältnissen, wie sie in den Alpenländern, insbesondere in der Schweiz, 
bestehen. Die Empfehlungen als eine Synthese aus den Referaten, Diskussionsvoten 
und Exkursionsergebnissen haben daher in europäischer Sicht nicht den Charakter 
von allgemein anwendbaren Lehrsätzen oder Rezepten, sondern vielmehr von gene
rellen Leitideen oder Hinweisen auf empfehlenswerte Tendenzen. Aufgrund dieser 
Feststellungen kommen in einem abschließenden Kapitel auch die Stimmen von 
Teilnehmern zur Sprache, die eine abweichende Auffassung vertreten. 

Preface 

THEO HUNZIKER 

Ce cours avait pour but d'elargir les connaissances professionnelles des partici
pants et de les aider a trouver des solutions dans le domaine de la protection de la 
foret et du paysage. Il s'inscrit egalement dans la ligne des travaux preparatoires 
de la 3e Conference europeenne des Ministres de l'Environnement · qui se tiendra 
en Suisse en 1979, et dont le theme sera: «Compatibilite de l'economie agricole et 
forestiere avec la protection de l' environnement». 

La diversite locale des facteurs ecologiques et economiques ainsi qu'une evolu
tion historique differente, sont la cause de divergences considerables, au niveau des 
regions et des pays, dans la proportion, la repartition et la structure des forets euro
peennes. Les forets boreales ne peuvent etre sans autre comparees a celles des Alpes, 
pas plus que celles d'Europe centrale ne peuvent l' etre a celles de la region mediter
raneenne. Le cours etait base essentiellement sur des considerations ecologiques et 
des conditions concernant les pays alpins, dont la Suisse en particulier. Les recom
mandations, synthese des rapports, des resolutions adoptees et des resultats des 
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excursions n' ont donc pas le caractere de principes ou de recettes generalement 
applicables, mais bien plutöt d'idees directrices generales ou d'indications sur les 
tendances souhaitees. Compte tenu de ces constatations, la parole est egalement 
donnee aux participants defendant une opinion divergente. 

Preface 

THEO HUNZIKER 

This seminar aimed at widening the general knowledge of the participants and at 
finding solutions in the fields of forestry and protection of the countryside. Further
more it represents apart of the preparatory work of the 3rd European meeting of 
the Committee of Ministers for protection of the environment. This meeting will take 
place in Switzerland in 1979 and will deal with the subject: «Are agriculture and 
forestry compatible with the protection of environment?» 

Diversity in sites and economic conditions as well as different historic develop
ment caused dissimilarities within the forest pattern all over Europe. The North
European forests are not comparable with those in the Alps, and those of Central
Europe hardly with the Mediterranean forests. In the seminar primarily ecologic 
interests were pursued and the conditions of the Alpine Region were analysed pre
dominantly. The resulting recommendations are a synthesis of the various reports, 
lectures and discussions. They do not strictly represent suggestions but rather hint 
for recommendable tendencies. A special part at the end of this publication is dedi
cated to verbal contributions given by participants of this seminar. 

Prefazione 

THEO HUNZIKER 

L'ampliarnento delle conoscenze specialistiche dei partecipanti ed un aiuto nella 
ricerca di soluzioni ai problemi forestali ed a quelli inerenti alla protezione del 
paesaggio erano gli obiettivi di questo corso. Contemporaneamente esso s'inserisce 
nei lavori preparatori in vista della 3° Conferenza ministeriale sulla protezione del-
1' ambiente ehe si terra nel 1979 in Svizzera e ehe s'imperniera sul tema: «Compa
tibilita delle colture agricole e forestali con la protezione dell'ambiente». 

Le differenze locali dell'ambiente ,e quelle economiche, come pure una diversa 
evoluzione storica provocano in Europa da paese a paese e da regione a regione, 
oltre a una diversa partecipazione territoriale, distribuzione e struttura dei boschi, 
numerose e importanti particolarita di tipo forestale. Se un paragone fra le foreste 
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dell'Europa settentrionale e quelle della fascia alpina non e sempre possibile, quello 
fra i boschi centroeuropei e quelli mediterranei non lo e quasi del tutto. 

II corso, il cui carattere e soprattutto ecologico, considera le situazioni tipiche 
delle regioni alpine, come le troviamo in special modo in Svizzera. Le raccomanda
zioni contenute nelle relazioni, i contributi alle discussioni ed i risultati delle escur
sioni non devono percio essere equiparate a criteri universalmente validi, bensi a 
idee direttrici di tipo generale o a indicazioni di tendenze ritenute valide. Percio 
l'invito di partecipazione e andato anche a coloro ehe si scostano dall'opinione della 
maggioranza. 
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.1.Teil 
Kulturelle, ökologische und räumliche 

Bedeutung des 
Landschaftselementes Wald 

Über die kulturelle Bedeutung des Waldes 

ALBERT HAUSER 

Das Thema, über das wir zu Beginn dieser Vortragsreihe nachdenken wollen, 
ist ebenso faszinierend wie komplex und vielschichtig. Wir werden in keiner Weise 
und auch nur annähernd ausschöpfen können, was der Wald für unsere Kultur 
bedeutet hat und noch heute bedeutet. Angesichts der Vielfalt der Probleme könnte 
es hilfreich und nützlich sein, von den Wörtern auszugehen. Beginnen wir beim 
Wort Kultur: Dieses Wort stammt aus dem lateinischen Wort «colere», das pflegen 
und bebauen heißt. Im französischen Wort «culture» ist das noch stärker spürbar. 
Aber wir sprechen ja auch bei uns in der deutschsprachigen Schweiz von Kulturen, 
wenn wir an Gärten, Äcker und Rebberge oder an den Waldbau denken. Kulturen 
bedeuten auch Saat- und Pflanzbestände. Diese Wortbestimmung führt uns zwang
los zum zweiten Wort in unserem Titel, zum Wort Wald. Es wird je nach Standort 
und wissenschaftlicher Disziplin ganz verschieden definiert. JACOB GRIMM verstand 
unter Wald «eine größere, dicht mit hochstämmigem Holz, das aber mit Niederholz 
untermischt sein kann, bestandene Fläche». Nach GRIMM wurde Wald im Mittel
alter «vorwiegend als Gemeinbesitz einer Markgenossenschaft angesehen, so daß 
Wald selbst gleichbedeutend mit Mark steht. Er bildete so den Gegensatz zum 
Forst, der dem Gemeinbesitz entzogen ist und sich im Besitz eines Herrn befindet». 
Solche Wälder wurden im Gegensatz zum «Gemeinwald, in dem zur Herbstzeit die 
Schweine zur Mast getrieben wurden», systematisch bewirtschaftet1. Die Forstwis
senschaft hat seither den Begriff Wald immer wieder neu zu definieren versucht 2 • 

Waren es in den älteren Umschreibungen vorwiegend die wirtschaftlichen Funk
tionen, die im Vordergrund standen, so umfassen die neueren Definitionen und 
Begriffe das Spektrum der Waldfunktionen, d. h. auch Schutz-, Wohlfahrts- und 
kulturelle Funktionen. 

1 GRIMM, J. und W., 1901: Deutsches Wörterbuch. 13. Band, Spalte 1075, Leipzig. 
2 Beiträge zur Bestimmung des Begriffes «Wald». 1976. Eidg. Anst. forstl. Versuchswes., Ber. 167, 
s. 5 ff. 
Vgl. ferner: Grundlagen und Richtlinien für die Behandlung von Rodungsgesuchen, 1973. 
Schweiz. Forstverein Zürich, S. 21. 
Zum Wort: MANTEL, K., 1965: Forstgeschichtliche Beiträge. Hannover. S. 180. 
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Für unsere Betrachtung ist es wichtig, daß es ein Wort gibt, das die beiden Ele
mente Wald und Kultur enthält - es ist der alte Begriff «sylvicultura». Schon um 
1713 hat der deutsche Forstpionier HANS CARL VON CARLOWITZ ein Buch geschrie
ben, das diesen Titel trägt. Neben technischen und betriebswirtschaftlichen Fragen 
stehen bereits ästhetische BemeiKungeii. Der Wald, sagte schon damals CARLOWITZ, 
prägt das Landschaftsbild und besit~t eine allgemeine kulturelle Bedeutung 3 • Noch 
deutlicher hat W. H. RIBHL um 1890 die engen Zusammenhänge zwischen Kultur 
und Wald herausgearbeitet. Der Wald bildet, so sagte er, die eigentliche Voraus
setzung jeglicher kultureller Entwicklung und Entfaltung 4 • 

Wald und Holz sind in der Tat aus der abendländischen Kulturgeschichte nicht 
wegzudenken. Schon für die ältesten Kulturen war das Holz wichtigster Baustoff. 
Holz war unentbehrlich für die Brückenbauer, für die Häuser und ihre einzelnen 
Bauteile wie Türen, für die Stuben, für die Skulpturen. Hochgeschätzt waren Brenn
holz und auch die Nebennutzen wie Eicheln und Rinden. Ganz allgeI?ein läßt sich 
feststellen, daß Waldprodukte zu allen Zeiten begehrt und geschätzt wurden. Das 
gleiche läßt sich - so paradox das klingt - vom Wald nicht sagen. Ursprünglich 
galt der Wald als des Menschen Feind, und es war eine Kulturtat, den Wald zu ent
fernen, zu roden, aus ihm Weide, Wies- und Ackerland zu machen. Bis hinein ins 
Mittelalter erschien der Wald als unwirtlicher Ort, wo wilde Tiere und böse Geister 
ihr Unwesen treiben und wo der Mensch nicht gerne weilt. Noch Vergil empfand 
die Wälder als etwas Unheimliches, er sprach von ihnen mit deni Gefühl des 
Schauems und der Scheu, die man . dem Göttlichen entgegenbringt. Zum Erlebnis 
der Furcht kam die Verehrung. Dieses Urerlebnis findet seinen Ausdruck in den 
alten Mythen und Religionen, die den Wald zum Gegenstand kultischer Verehrung 
machten. Wie stark diese Waldverehrung war, geht aus den Berichten der ersten 
Missionare hervor. Das Märchen als Überrest alter, mythischer Vorstellung hat 
noch etwas von der ursprünglichen Einstellung zum Wald bewahrt. 

«Es stellt ihn als eigene, in sich geschlossene Welt dar. Er verkörpert die Welt 
des Wunderbaren, ist Schauplatz des irrationalen Geschehens und Wohnort jen
seitiger Zaubergestalten» 5• In der mittelalterlichen Literatur wird der Wald auch 
zum Zufluchtsort der Liebenden, der Verstoßenen und Verbannten, zum Aufent
haltsort der Einsiedler und Büßenden. 

ein finstrer heiliger, der sich zum Wald verbannte, 
noch eh er sanfte lust, sich selbst und menschen kannte, 
verberge sich nur stets in rauher wüsteney. 6 

3 CARLOWITZ, H. C. VON, 1713: Sylvicultura oeconomica oder Hauswirthliche Nachricht und 
Naturmäßige Anweisung zur Wilden Baumzucht, 1. Aufl. 
über ihn: MANTEL, K., 1967: Deutsche Forst!. Bibliographie, Teil 1, S. XV. 

4 RIEHL, W. H., 1899: Land und Leute. 10. Aufl., Stuttgart, S. 43 ff. 
5 STAUFFER, M., 1958: Der Wald. Zur Darstellung und Deutung der Natur im Mittelalter. Bern, 
s. 15. 

6 GRIMM, J. und W.: Deutsches Wörterbuch. a.a.O., Spalte 1075. 

372 



Wald stand so «für einen Ort, wo die menschliche Gesittung noch keine Stätte 
gefunden hat». Es galt darum damals noch als eine starke Verwünschung, wenn 
man jemand in den Wald wünschte. So sagt Walther von der Vogelweide: 

Luipolt üz österriche, 1a mich bi dem liuten, 
wünsche mir ze velde und niht ze walde; 
ichn kan niht riuten. 7 

Allmählich verlor der Wald seine Schrecken, und es regt sich die Freude an der 
Freiheit und Ungebundenheit, der Stille und Schönheit des Waldes. Sie kommt vor 
allem in der Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts zum Ausdruck: 

0, was Schöns ist zu erschau'n, 
zu vernehmen in dem Walde. 
Daß ein könnt das Herz zertau'n 
vor solch Wundern mannigfalte. 8 

Zum größten Verkünder des neuen Naturerlebnisses wurde vor allem Jean 
Jacques Rousseau. Er suchte Zuflucht und Heilung in der Natur, in der Einsam
keit. Saint-Preux, der unglücklich liebende Held in Rousseaus Roman, flieht ähn
lich wie seine mitleidenden Vorläufer in den mittelalterlichen Romanen und Mär
chen ins Gebirge und in die großen Wälder. Der Wald wird jetzt Ziel einsamer und 
träumender Menschen. Hier erst kann der empfindsame Wanderer ungestört und 
selbstvergess'?n sich der Träumerei hingeben: «Je tiefer und stiller die Einsamkeit 
ist», sagt Rousseau, «desto nötiger ist mir ein Gegenstand, der die Leere ausfüllt, 
und diesen finde ich in den freiwilligen Produkten der Erde statt aller andern, die 
mir meine Einbildungskraft verweigert und mein Gedächtnis vermeidet.» Es ist für 
Rousseau höchster Genuß, ja letztes Glück, auf Waldwegen neue Pflanzen zu 
finden, die Lebensgemeinschaft des Waldes zu studieren und zu erleben. 9 

Stark an Rousseau erinnert die · Naturschilderung des Lyrikers Friedrich Mat
thisson. Sein Waldbild ist geprägt von einem sentimentalen Naturgefühl. Er hat 
eines der bekanntesten Waldlieder des 18. Jahrhunderts gedichtet: 

Herrlich ists im Grünen! 
Mehr als Opernbühnen 
Ist mir abends unser Wald, 
Wenn das Dorfgeläute 
Dumpfig aus der Weite 
Durch der Wipfel Dämmrung hallt. 

; GRIMM, J. und W.: a.a.0., Spalte 1076. 
Vgl. dazu vor allem auch: STAUFFER, M.: Der Wald. a.a.O., S. 17 ff. 

8 GRIMM, J. und W.: a.a.o., Spalte 1076. • 
9 HAUSER, A., 1972: Die Entdeckung des Waldes. Zur Darstellung des Waldes in der Literatur 

des 18. Jahrhunderts. In: Wald und Feld in der alten Schweiz. Zürich, S. 217. 
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Hoch aus mildem Glanze 
Streut in leichtem Tanze 
Mir das Eichhorn Laub und Moos; 
Fink und Amsel rauschen 
Durch die Zweig und laüschen 
Rings im jungen Maigesproß. 

Fern am Ellernholze 
Grast in Ruh' der stolze 
Kronhirsch längs dem Weidendamm; 
überhüllt vom Laube 
Girrt die Ringeltaube 
Im Geränk am Eichenstamm. 

Zauberisch erneuen 
Sich die Phantaseyen 
Meiner Kindheit hier so licht! 
Rosenfarbig schweben 
Duftgebild', und weben 
Ein alysisch Traumgesicht. 10 

· Es blieb Goethe vorbehalten, das Rousseausche Naturideal zwar aufzunehmen, 
es gleichzeitig aber auch zu überwinden. In seinem dichterischen Werk findet man 
manche großartige Walddarstellung. Ein Beispiel aus «Faust» spreche für viele: 

Und wenn der Sturm im Walde braust und knarrt, 
Die Riesenfichte, stürzend, Nachbaräste 
Und Nachbarstämme quetschend niederstreift, 
Und ihrem Fall dumpf-hohl der Hügel donnert, 
Dann führst du mich zur sichern Höhle, zeigst 
Mich dann mir selbst, und meiner eignen Brust. 
Geheime, tiefe Wunder öffnen sich. 11 

Besonders die Romantiker waren für die Reize und die Poesie des Waldes emp
fänglich. Sie haben allen Stimmungen, die der Wald in unserem Gemüte hervor
ruft, Ausdruck gegeben. So heißt es etwa bei Joseph von Eichendorff: 

0 Täler weit, o Höhen, 
o schöner, grüner Wald, 
Du meiner Lust und Wehen 
Andächtger Aufenthalt! 

10 HAUSER , A:, 1972: Wald und Feld in der alten Schweiz. Zürich, S. 221. 
11 HAUSER, A.: a.a.O., s. 225. 
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Da draußen, stets betrogen, 
Saust die geschäftge Welt, 
Schlag noch einmal die Bogen 
Um mich, du grünes Zelt! 

Wenn es beginnt zu tagen, 
Die Erde dampft und blinkt, 
Die Vögel lustig schlagen, 
Daß dir dein Herz erklingt: 
Da mag vergehn, verwehen 
Das trübe Erdenleid, 
Da sollst du auferstehen 
in junger Herrlichkeit! 

Da steht im Wald geschrieben 
Ein stilles, ernstes Wort 
Von rechtem Tun und Lieben, 
Und was des Menschen Hort. 
Ich habe treu gelesen 
Die Worte, schlicht und wahr, 
Und durch mein ganzes Wesen 
W ards unaussprechlich klar. 

Bald werd ich dich verlassen. 
Fremd in . die Fremde gehn, 
Auf buntbewegten Gassen 
Des Lebens Schauspiel sehn; 
und mitten in dem Leben 
Wird deines Ernsts Gewalt 
Mich Einsamen erheben, 
So wird mein Herz nicht alt. 12 

Ein enges Verhältnis zum Wald hatte auch der große Schweizer Dichter Gott
fried Keller. Bekannt ist sein Waldlied: 

Arm in Arm und Kron an Krone steht der Eichenwald verschlungen, 
Heut hat er bei guter Laune mir sein altes Lied gesungen. 

Fern am Rande fing ein junges Bäumchen an sich sacht zu wiegen, 
Und dann ging es immer weiter an ein Sausen, an ein Biegen; 

, Kam es her in mächtgem Zuge, schwoll es an zu breiten Wogen, 
Hoch sich durch die W~pfel wälzend, kam die Sturmesflut gezogen. 

12 Deutsche Lyriker. Zürich 1957, 8. Aufl., S.178 und 179. 
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Und nun sang und pfiff es graulich in denKronen, in den Lüften, 
Und dazwischen knarrt' und dröhnt' es unten in den Wurzelgrüften. 

Manchmal schwang die höchste Eiche gellend ihren Schaft alleine, 
Donnernder erscholl nur immer drauf der Chor vom ganzen Haine! 

Einer wilden Meeresbrandung hat das schöne Spiel geglichen; 
Alles Laub war, weißlich schimmernd, nach Nordosten hin gestrichen. 

Also streicht die alte Geige Pan der Alte laut und leise, 
Unterrichtend seine Wälder in der alten Weltenweise. 

In den sieben Tönen schweift er unerschöpflich auf und nieder, 
In den sieben alten Tönen, die umfassen alle Lieder. 

Und es lauschen still die jungen Dichter und die jungen Finken, 
Kauernd in den dunklen Büschen sie die Melodien trinken. 13 

Aber Gottfried Keller hat auch den Raubbau am Wald gesehen und gegeißelt. 
Im «Verlorenen Lachen» (1874) erscheint eine Familie, die ihren Handel und ihr 
Glück auf dem Holzreichtum der Stadtgemeinde und der umgebenden . Landschaft 
gründete. Die Wälder waren bisher geschont geblieben. «Allein durch irgendeine 
Spalte war die Verlockung und die Gewinnsucht endlich hereingeschlüpft, und es 
wandelte ungesehen schon der Tod durch die weiten Waldeshallen, schlich längs 
den Waldsäumen hin und klopfte mit seinen Knochenfingern an die glatten Stämme. » 
Gottfried Keller geißelt in dieser Erzählung den damals schonungslos getriebenen 
Raubbau. Er schildert die verheerenden Folgen des Kahlschlages und zeigt, wie die 
Lückert in den hundertjährigen Holzwaldbeständen dem Strich der Hagelwetter 
den Durchlaß auf die Weinberge und Fluren öffneten. 

Das gleiche Thema greift ein moderner Dichter, Berthold Brecht, wieder auf. 
Das Gedicht ist - denken wir nur an das Schicksal der Tropenwälder - von bren
nender Aktualität: 

Sieben Elefanten roden den Wald 
Und Herr Dschin ritt hoch auf dem achten 
All den Tag Nummer acht stand faul auf der Wacht 
Und sah zu, was sie hinter sich brachten. 
Grabt schneller, grabt schneller! 
Herr Dschin hat einen Wald, 
Der muß vor Nacht gerodet sein 
Und Nacht ist jetzt schon bald! 

Sieben Elefanten wollten nicht mehr, 
Hatten satt das Bäumeabschlachten. 
Herr Dschin ward nervös, auf die sieben ward er bös 
Und gab ein Schaff Reis dem achten. 

13 Deutsche Lyriker, a.a.O., S. 271 und 272. 
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Was soll das! Was soll das! 
Herr Dschin hat einen Wald, 
Der muß vor Nacht gerodet sein 
und Nacht ist jetzt schon bald! 

Sieben Elefanten hatten keinen Zahn 
Seinen Zahn hatte nur noch der achte. 
Und Nummer acht war vorhanden, schlug die sieben zuschanden 
Und Herr Dschin stand dahinter und lachte. 
Grabt weiter, grabt weiter! 
Herr Dschin hat einen Wald 
Der muß vor Nacht gerodet sein, 
Und Nachtist jetzt schon bald! 14 

Mit den Dichtern haben auch die Maler den Wald aufgesucht, um ihn auf ihre 
Weise darzustellen und zu interpretieren. Niklaus Manuel Deutsch hat die Geschichte 
des babylonischen Liebespaares, die uns Ovid überliefert hat, in einer gobelinartig
märchenhaft wirkenden Landschaft geschildert. Das dumpfe Kolorit mag zum Teil 
auf die al prima auf die Leinwand aufgetragene Temperafarbe zurückzuführen sein. 
Wir haben nicht die naturgetreue Ansicht einer bestimmten Landschaft vor uns, 
sondern eine aus verschiedenen Erinnerungsbildern wohl aus Skizzen bestehende 
und zusammengesetzte Landschaft. Den steilen Berg im Hintergrund hat man zu 
lokalisieren versucht. Verschiedene Betrachter vermuten in ihm das Stockhorn. In 
der Mitte des Bildes steht die das ganze Bild beherrschende prachtvolle Buche. Das 
Silbergrau ihrer glatten Rinde spielt hinüber in rötliche und grünliche Töne; Risse, 
Flechten, Pilze und Äste prägen zusammen mit der Farbe die Form. Nicht umsonst 
hat man Niklaus Manuel Deutsch auch Buchenmeister genannt 15 . Auch von Albrecht 
Dürer sind viele Waldbilder erhalten. Mit größter Sorgfalt hat er die Waldbäume 
und einzelne Waldteile studiert, entworfen und verarbeitet. 

Wie Johann Niklaus Köstler zu Recht bemerkt, ist dem «tiefen künstlerischen 
Erfassen von Wald und Baum zu Beginn des 16. Jahrhunderts eine ähnliche Wieder
holung» erst später beschieden worden, wobei sich das Gewicht nach Frankreich ver
lagerte. Vor allem Claude Lorrain hat immer und immer wieder großartige Wald
landschaften aufs Papier und auf die Leinwand gezaubert 16 • Großartige Waldbilder 
gelangen den Realisten Courbet, Millet und Rousseau. Auch unsere Schweizer Maler 
haben sich wiederholt mit dem Wald beschäftigt. Franc;ois Diday und Alexandre 
Calame bevorzugten in ihrem romantischen Lebensgefühl den Gebirgsfichtenwald, 
Robert Zünd liebte Laubwälder, mit ihren silbrig durchsdnnten Hell-Dunkel-Szene
rien. Zunächst skizzierte er einzelne Partien, um schließlich in einem seiner größten 
Werke, dem Eichenwald, die Summe aller Erfahrungen zusammenzufassen. Dieses 

14 DuWE, W., 1962: Deutsche Dichtung des 20. Jahrhunderts. Zürich, Band I, S. 210. 
15 HAUSER, A., 1971: Wald der Ahnen. In: Zeitschrift «Du», Juli 1971. 
16 KÖSTLER, J. N., 1942: Offenbarung des Waldes. Ein Beitrag zur künstlerischen Gestaltung 

deutschen Naturerlebens. München. 
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Werk ist 1882 entstanden. Gottfried Keller, der ja selbst ein hervorragender Maler 
gewesen ist, hat von ihm gesagt, es sei ein vollkommenes, geschlossenes Bild von 
größter Wirkung. 

Der Wald und das Walderleben haben auch in der Musik Widerhall gefunden. 
Dabei ist allerdings daran zu denken, daß, wie H. Schmidt, der dem Waldthema in 
der Musik nachgegangen ist, sagt, die Musik anderen Gesetzen unterliegt: «Sie kann 
nicht Erlebtes und Erdachtes umreißen und darstellen wie die Dichtkunst oder die 
Malerei; sie ist daher in ihrer Aussage auch nicht unmittelbar faßbar wie eine Dich
tung oder ein Gemälde» 17 • Ein Symbol für den Wald bedeuteten für den Kompo
nisten die Vogelstimmen. Vor allem die Barockmusik liebte dieses Motiv, wie das 
das Beispiel eines Orgelstücks von Kerll zeigt. Ein weiteres Motiv und Symbol war 
das Waldhorn. Ihm wurde in manchem Werk eine führende Rolle zugewiesen. 
Vielfach bezog sie aber auch die «thematische Verwendung von Jagdsignalen in 
ursprünglicher oder abgewandelter Form mit ein». Eine weitere Möglichkeit be
stand für den Komponisten darin, Waldgedichte in Gesang umzusetzen. So hat 
Felix Mendelssohn das schöne Gedicht Eichendorffs «Wer hat dich, du schöner 
Wald ... » vertont. Der musikalische Impressionismus schließlich hat ähnlich wie 
die impressionistische Malerei die Naturempfindung direkt wiedergegeben. Ein 
schönes Beispiel ist die Tondichtung «Tapiola» (1925). Sie ist ein Spätwerk des 
Landschaftsmusikers Jan Sibelius. In dieser Musik wollte Sibelius die Eintönigkeit, 
Weite, Monotonie nordischer Wälder wiedergeben. Vor allem versuchte er, das 
Raunen und Rauschen des Waldes zu vertonen. Wie Schmidt sagt, werden wir in 
dieser Musik den finnischen Wald «mit all seinem herben Zauber» unmittelbar 
erfahren. 

Diese wenigen Beispiele müssen genügen, um zu zeigen, welch vielfältige Aus
strahhmgen das Thema «Wald» in der Dichtung, Malerei und Musik gehabt hat. 
Inzwischen hat sich - wir haben es mit dem Brecht-Zitat bereits angedeutet - zur 
Freude am Wald aber Zorn, Angst oder Beklemmung gesellt. <<Die zunehmende 
Verstädterung, die Technisierung, die Gefahren der Umweltbelastungen und der 
rasch fortschreitenden Naturzerstörungen lassen», wie H. LEIBUNDGUT bemerkt hat, 
«den Wald als Reduit der ursprünglichen, gesunden Landschaft erscheinen, das es 
mit allen Mitteln zu verteidigen und zu erhalten gilt. Der Wald ist zum geistigen, 
seelischen und körperlichen Zufluchtsort vor den Belastungen des täglichen Lebens 
geworden» 18 • Das romantische Waldgefühl hat einer ganz neuartigen und oft auch 
kämpferischen Wald- und Baumgesinnung Platz gemacht. Mehr als das: der Wald 
und die Waldkultur selber sind zu einem Symbol für die Zivilisation und für unsere 
gesamte Kultur geworden. Wir sehen je länger, je mehr, daß sich nicht nur der 
Raubbau am Wald rächt, sondern daß sich jeder Raubbau an der Natur ganz gene
rell rächen wird. Die Nachhaltigkeit, welche die Förster seit langem kennen, sollte 

17 SCHMIDT, H., 1955: Das Waldthema in der Musik. Forstwiss. Cent.-Bl. 74: 219. 
18 LEIBUNDGUT, H., 1975: Wirkungen des Waldes auf die Umwelt des Menschen. Zürich-Erlen

bach, S. 141. 
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deshalb, so meint ERNST BASLER, «als Orientierungshilfe in der gesamten zivilisato
rischen Entwicklung und Kultur gebraucht werden» 19• Auch unsere gesamte Kultur 
muß, wenn sie Bestand haben will, nachhaltig behandelt werden. Kultur heißt be
stellen, heißt pflegen. Was man bestellt, trägt auch Nutzen. Aber man vernichtet 
den Wald, man vernichtet den Acker nicht, den man bestellen will. Kultur heißt 
nicht Ausbeutung, ja nicht einmal Beherrschung der Natur, sondern heißt Einord
nung und liebevolle Pflege. «Man kann», so sagte schon Francis Bacon (1561 bis 
1626), «die Natur nie beherrschen, es sei denn, daß man ihr gehorcht.» 

1 J. C. Kerll (1627-1693) 
2 J. Haydn (1732-1809) 
3 J. Haydn 
4 C.M.v. Weber(1786-1826) 
5 J. Sibelius (1865-1957) 
6 F. Schubert (1797-1828) 

7 A. Bruckner (1824-1896) 
8 F. Mendelssohn (1809-1847) 

9 R. Strauß (1864-1949) 
10 R. Schumann (1810-1856) 

11 G.Mahler(1860-1911) 

Anhang 

Musikhinweise 

Aus Capriccio «Cucu» 
Aus Cassatio «Menuett» 
Finale aus der Sinfonie «La Chasse» 
Jägerchor aus «Freischütz» 
«Tapiola» 
«Nachtgesang im Walde» 
(Dichter: J. G. Seidl) 
Jagd-Scherzo aus 4. Sinfonie 
« Wer hat dich, du schöner Wald ... » 
(Dichter: J. v. Eichendorff) 
«Alpen-Sinfonie» 
« Waldesgespräch» 
(Dichter: J. v. Eichendorff) 
« Was mir die Tiere im Wald erzählen» 
3. Satz, 3. Sinfonie 

Zusammenfassung 

Angesichts der Komplexität des Themas wird von den Wörtern ausgegangen. 
Das Wort Kultur stammt aus dem lateinischen Wort «colere», das pflegen und 
bebauen heißt. Erstaunlicherweise kann von hier aus direkt eine Brücke geschlagen 
werden zum Wald, denn in der deutschsprachigen Schweiz zum Beispiel denkt man, 
wenn man von Kulturen spricht, auch an Gärten, an Äcker, an Rebberge oder an 
den Wald. Kulturen bedeuten auch Saat- und Pflanzbestände. Der Wald selber ist 
im Laufe der Jahrhunderte verschieden definiert worden. JACOB GRIMM verstand 

19 BASLER, E., 1977: Der forstwirtschaftliche Begriff der «Nachhaltigkeit» als Orientierungshilfe 
in der zivilisatorischen Entwicklung. Schweiz. Z. f. Forstw. 128, 7: 480. 
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unter Wald «eine größere, dicht mit hochstämmigem Holz, das aber mit Niederholz 
untermis_cht sein kann, bestandene Fläche». ··. Forst steht dazu im Gegensatz; er ist 
dem Gemeinbesitz entzogen und wird systematisch bewirtschaftet. Die Forstwissen
schaft selber hat den Begriff Wald wieder neu zu definieren versucht: Während es 
in ·dert älteren Umschreibungen vorwiegend wirtschaftliche Funktionen gewesen 
sind, die im Vordergrund standen, umfassen die neueren Definitionen auch die 
Begriffe der Waldfunktionen, der . Wohlfahrtsfunktionen. Beide Elemente, Wald 
und Kultur, können auch zusammengefaßt werden im alten Begriff «sylvicultura». 
Schon im 18. Jahrhundert erkannte man übrigens klar, daß es zwischen Kultur und 
Wald deutliche Zusammenhänge gibt, und W. H. RIEHL sagte um 1890, daß der 
Wald die eigentliche Voraussetzungjeglicher kultureller Entwicklung und Ent 
faltung ist. Tatsächlich lassen sich Wald und Holz aus der abendländischen Ge
schichte nicht wegdenken. So geschätzt nun aber die Waldprodukte (Holz und 
Nebenprodukte) zu allen Zeiten waren, so feindlich war man ursprünglich dem 
Wald gesinnt. Bis hinein ins Mittelalter erschien ja der Wald als ·unwirtlicher Ort. 
Allerdings kam zum Erlebnis der Furcht auch früh die Verehrung. Ganz sicher 
aber stand beispielsweise im europäischen Mittelalter der Wald für einen Ort, wo 
die menschliche Gesittung noch keine Stätte gefunden hatte. Doch allmählich ver
lor er seine Schrecken, . und es regte sich die Freude an der Schönheit und Stille des 
Waldes. Sie kommt schon in der Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts zum Aus
druck. Man denke nur etwa an Rousseau, Matthisson und Goethe. Besonders die 
Romantiker des 19. Jahrhunderts waren für die Reize und Poesie des Waldes emp
fänglich. Berühmt sind vor allem die Waldlieder von Joseph von Eichendorff, und 
wir in der Schweiz kennen auch die Waldlieder unseres großen Pichters Gottfried 
Keller. Er hat allerdings deii Wald nicht nur besungen, sondern auch den Raubbau 
am Wald gesehen und g;e"geißelt («Verlorenes Lachen», 1874). Das gleiche Thema 
hat ein moderner Dichter, Berthold Brecht, aufgegriffen. Mit den Dichtern haben 
auch die Maler den Wald aufgesucht, um ihn auf ihre Weise darzustellen und zu 
interpretieren. Wir erwähnen hier nur die Waldbilder von Niklaus Manuel Deutsch, 
von Albrecht Dürer, Courbet, Millet und Rousseau. Im 19. Jahrhundert waren es -
vor allem, wenn man an die Schweizer Maler denkt - etwa Frarn;ois Diday und 
Alexandre Calame, die in ihrem romantischen Lebensgefühl den Gebirgsfichten
wald vorzogen. 

Der Wald und das Walderleben haben auch in der Musik Widerhall gefunden, 
wobei die barocken Dichter als Symbol für den Wald insbesondere die Vogelstim
menverwendeten. Dazu kam als weiteres Motiv und Symbol das Waldhorn. Schließ
lich haben die Komponisten ·auch Waldgedichte in Gesang umgesetzt. Wir denken 
da insbesondere an Felix Mendelssohn, der das Gedicht Eichendorffs «Wer hat 
dich, du schöner Wald ... » vertont hat. Der musikalische Impressionismus hat die 
Naturempfindung direkt wiedergegeben. Ein schönes Beispiel dafür · ist die Ton
dichtung «Tapiola» von Jan Sibelius. 

Anhand dieser wenigen Beispiele sind die vielfältigen Ausstrahlungen des Waldes 
in Dichtung, Malerei • und Musik skizziert. Am Schluß des Referates wird auch auf 
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die neueste Entwicklung hingewiesen. Das romantische Waldgefühl hat längst einer 
neuartigen und oft auch kämpferischen Wald- und Baumgesinnung P~atz gemacht. 
Wald und Waldkultur selber sind zum Symbol für die Zivilisation geworden. Längst 
hat man eingesehen, ·daß nicht nur die Förster im Wald für Nachhaltigkeit sorgen 
müssen, sondern daß unsere gesamte Kultur eigentlich nachhaltig behandelt werden 
müßte. Kultur heißt aber nicht Ausbeutung, ja nicht einmal Beherrschung der 
Natur, sondern heißt Einordnung und liebevolle Pflege. 

Resume 

De l'importance culturelle de la foret 

Vu la complexite du sujet, l'auteur commence par analyser les termes. Le mot 
culture provient du latin «colere», soigner, cultiver. Ce terme peut etre directement 
associe avec la foret car lorsqu'on parle de cultures, on pense aussi aux jardins, 
aux champs, aux vignobles ou a la foret. Les pepini~res et les plantations sont egale
ment des cultures. Durant les siecles, la definition de la foret a change. Selon JACOB 

GRIMM, la sylve est une haute futaie dense qui peut etr~ melangee avec un sous
bois. La foret s'oppose a cette definition dans le sens qu'elle est propriete p'rivee et 
systematiquement exploitee. La science forestiere a tente de redefinir la foret. Alors 
que les anciennes descriptions mettent l'accent sur les objectifs economiques, les 
definitions actuelles incluent les fonctions de la foret, les röles recreatifs. Les deux 
elements, foret et culture, peuvent aussi etre reunis dans 1e terme ancien «sylvi-' 
cultura ». Au 18e siecle on reconnaissait du reste clairement qu'il existe des liens 
entre culture et foret et W. H. RIEHL disait en 1890 que la foret estla base essen
tielle a tout developpement et epanouissement culturel. La foret et les bois sont 
indissociables de l'histoire occidentale. Bien que les produits de la foret aient ete 
prises ,de tout temps, a l'origine on etait hostile a la foret. Au moyen äge on la con
side~ait inhospitaliere. Un sentiment de respect vint de bonne heure s'associer a 
l'experience de crainte. II est certain qu'au moyen äge europeen, la foret ·etait un 
domaine ou la cult:ure humaine ne s'etait pas encore etablie. Graduellement, 1a foret 
devint moins terrifiante et l'homme commen9a a apprecier sa beaute et .son calme. 
C'est ce qui ressort de la litterature du 17e et 18e siede avec Rousseau, Matthisson 
et Goethe par exemple. Les romantiques du 19e siecle furent particulierement sen
sibles aux charmes et a la poesie de la foret. Pensons aux celebres «Waldlieder» de 
Joseph von Eichendorff ainsi qu'a ceux du poete suisse Gottfried Keller. D'ailleurs 
ce dernier n' a pas seulement chante la foret, mais il a aussi denonce les coupes 
immoderees ( «Verlorenes Lachen », 1874). Le meme theme a ete traite par un poete 
moderne, Berthold Brecht. Les peintres ont egalement . interprete la foret a leur 
maniere, tels que Niklaus Manuel Deutsch, Albrecht Dürer, Courbet, Millet et 
Rousseau. Au 19e siecle, les peintres suisses Fran9ois Diday et Alexandre Calame 
preferaient les pessieres de montagne pour exprimer leur emotion romantique. 
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La foret et l' experience de la foret. ont . aussi trouve un echo en musique, Oll les 
poetes baroques utilisaient 1e chant des oiseaux comme symbole de la foret. Plus 
tard, le cor de chasse est aussi devenu moti{ et symbole de · la foret. Enfin les com
positeurs ont mis en musique des poemes sylvestres comme Felix Mendelssohn avec 
le poeme d'Eichendorff«Wer hat dich, du schöner Wald ... ». L'impressionisme 
musical a directement reproduit le sentiment pour la nature. Le poeme sympho
nique de Jan Sibelius «Tapiola» en est un bel exemple. 

Ces quelques exemples illustrent bien le rayonnement exerce par la foret sur la 
poesie, la peinture et la musique. A la fin de l'expose, l'auteur parle de l'evolution 
recente. Le sentiment romantique pour la foret a fait place a une attitude comba
tive en faveur de la foret et de l' arbre. La foret et la sylviculture sont devenus des 
symboles de civilisation. Depuis longtemps on a reconnu qu'assurer la permanence 
ne concerne pas seulement la foret, mais egalement toute notre culture. Culture ne 
signifie pas exploitation, ni domination de la nature, mais plutöt ajustement et soin. 

Trad. L. Froidevaux 

Summary 

On the cultural value of the forest 

Considering . the complexity of the .subject, it is dealt with a word - analysis 
atthe beginning. The term culture is derived from the Latin word «colere», which 
means to care . for, to · cultivate. This term can directly be associated with the forest, 
for - at least-in .the German speakingpart of Switzerland - the ,term «Kulturen» is 
linked with the idea of gardens, fields, vine-yards or even forest. «Kulturen» also 
means nursery and plantation. During the centuries, forest has been defined in 
different ways. JACOB GRIMM said «wood is an extended area, densly populated 
with lofty trees . and mixed · .. up with undergrowth». The terni «Forst» . is opposed 
to the above mentioned definition. lt is a private property and systematically 
exploited. Forestry science itself tried a new definition. Whereas in older descrip
tions predominantly economic objectives · were stressed, include nowadays the 
definitions recreational roles of the forest as well. Both elements, forest and culture 
can be combined in the ancient term «sylvicultura». Already in the 18th century 
interrelationships between culture and forests were clearly recognized; W. H. RIEHL, 

in 1890; expressed the opinion of forest being the essential base of any cultural 
evolution and developinent. Woods and forests are closely linked to the history of 
the Occident. As much, during the centuries the forest products (wood and by
products) were wanted, as hostile an attitude towards the forest originally was 
developed . . Unül far into the Middle Ages, the forest was considered to be an 
inhospitable place. The · experience of fright · however was coupled with respect. lt 
is certain, that in the European Middle Ages the forest was not an area where 
human culture already had been established. But gradually people were less ter
rified by the forest and the de light for its beatJty and its peace came up. This reveals 
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the literature of the 17th and 18th century. Reference is made to Rousseau, Mat
thisson and Goethe. Especially the Romanticists of the 19th century were pre
disposed for the charms and poetry of the forest. Renowned are particularly the 
«Waldlieder» by Joseph von Eichendorff and in Switzerland we know the «Wald
lieder>> of our reputated poet Gottfried Keller. He indeed did not merely praise the 
forests, but he recognized th'e uncontrolled cutting of wood and criticized it severely 
(«Verlorenes Lachen», 1874). Berthold Brecht, a modern poet, took up the same 
subject. Besides the poets, painters describe and expound the forest in their manner. 
The forest paintings of Niklaus Manuel Deutsch, Albrecht Dürer, Courbet, Millet 
and Rousseau are tobe mentioned. In the 19th century- regarding Swiss painters -
Fran9ois Diday and Alexandre Calame preferred the . mountain spruce forest in 
their paintings to express their romantic emotions. 

The forest and the experience of forests have been set to music, in connexion 
with which particularly the baroque poets made use of bird-songs as a symbol for 
the forest. The French horn was introduced as an additional motif and symbol. The 
composers transposed finally forest poems into songs. Especially Felix Mendels
sohn has to be mentioned who hasset to music the poem of Eichendorff «Wer hat 
dich, du schöner Wald ... ». The musical impressionism has directly reproduced 
this feeling for nature. The symphonic poem of Jan Sibelius, «Tapiola», represents 
a valid example for that. 

These few illustrations may show the influence exercised by the forest on poetic 
art, painting and music. At the end of this lecture, the newest development is 
depicted. The Romantic feeling for forest has long sinc,e changed into a new
fashioned, pugnacious way of thinking for forests and single trees. Forest and 
forestry have become · a symbol for civilisation. Long ago it was recognized, that 
not only the foresters in their woods have to care for permanency, but that essen
tially the whole of our culture should be dealt with lastingly. Culture does not m~an 
exploitation, not even domination of nature, but adjustment and affectionate atten
tion. 

Riassunto 

L'importanza culturale del bosco 

Transl. G. Eichenberger 

II relatore, constatando le difficolta insite al tema, si sofferma dapprima sul 
significato delle parole del titolo. 

II termine coltura deriva dal latino «colere», ehe significa curare e coltivare. 
Sorprendentemente esso puo essere messo direttamente in relazione con la parola 
bosco; infatti nella Svizzera di lingua tedesca chi dice coltura dice anche giardini, 
campi, vigna e bosco, cosi come semine e piantagioni. La definizione del bosco e 
cambiata con i secoli. Per JACOB GRIMM il bosco era una «superficie piuttosto 
grande provvista di un soprassuolo di fustaia densa, accompagnata o no da arbusti 
nello strato inferiore». Esso veniva contrappostci ad un «bosco» regolarmente 
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tagliato e sottratto alla proprieta in comune (Forst). Le scienze forestali hanno cer
cato a loro volta di ridefinire il concetto di bosco. Esso comprendeva, dapprima 
principalmente le sue funzioni economiche, poi anche quelle ehe oggi ben cono- · 
sciamo. Gli elementi bosco e cultura sono riassumibili con il termine «selvicultura». 
II nesso espresso da questa parola, appunto qt1ello fra bosco e cultura, venne capito 
gia nel 18° secolo; a testimoniarlo c'e l'affermazione di W. H. RIEHL del 1890, 
secondo la quale il bosco e il presupposto di ogni sviluppo culturale. 

Effettivamente la foresta ed il suo legname e parte inscindibile dalla storia del
l'occidente. Alla costante importanza dei prodotti della selva (legna e prodotti 
accessori), si contrapponeva l'ostilita d'un tempo nei suoi confronti, ostilita espressa 
nell'immagine, assai diffusa fin nel Medioevo, del bosco quale luogo inospitale. Va 
pero detto ehe all'esperienza della paura si aggiunse quella della sua venerazione. 
Si sa pero di sicuro ehe durante il Medioevo la foresta rappresentava un luogo non 
raggiunto dalla civilta. Cio nonostante a poco a poco le paure fecero posto alla gioia 
per la sua silenziosa bellezza, espressa a partire dal 17° e 18° secolo dalla lettera
tura di quel tempo. Si pensi a Rousseau, a Matthisson ed a Goethe. II 19° secolo 
fu con i suoi romantici particolarmente sensibile al messaggio poetico del bosco. 
Vi sono i famosi canti di Joseph Eichendorff, e quelli, particolarmente conosciuti 
nel nostro paese, del nostro grande poeta Gottfried Keller. Quest'ultimo non si e 
pero limitato a decantare le selva, ma ne ha pure visto e denunciato la distruzione 
(«Verlorenes Lachen», 1874). Lo stesso tema e ripreso dal poeta moderno Berthold 
Brecht. Con i poeti anche i pittori hanno scoperto il bosco, rappresentandolo e 
interpretandolo a loro volta con le proprie tecniche. Ci limitiamo qui a citare i 
quadri di Niklaus Manuel Deutsch, Albrecht Dürer, Courbet, Millet e di Rousseau. 
In quanto ai pittori svizzeri, il sentimento romantico induceva per esempio Frarn;ois 
Diday e Alexandre Calame a preferire la pecceta di montagna. 

Jl bosco ed il rapporto vissuto con esso trovava un eco anche nella musica; il 
canto degli uccelli era il simbolo forestale dei poeti barocchi. Un altro simbolo 
e motivo era il corno da caccia. Inoltre i componisti musicarono le poesie sul bosco. 
Si pensi soprattutto a Felix Mendelssohn, il quale diede melodia ad una poesia di 
Eichendorff. Con «Tapiola» Jan Sibelius ci da un bell'esempio di come l'Impres
sionismo musicale esprima senza mezzi termini il sentimento nei confronti della 
natura. 

Questi pochi esempi tracciano i contorni del complesso campo d'influssi ehe il 
bosco esercita su poesia, pittura e musica. II relatore passa nella parte finale della 
sua relazione alle tendenze odierne. II sentimento romantico e stato sostituito da 
un atteggiamento nei confronti di albern e bosco del tutto nuovo, a volte persino 
battagliero. Foresta e cultura silvana sono diventati i simboli della civilta. Da tempo 
e stato capito ehe non basta ehe i forestali ~arantiscano la continuita del bosco, ma 
ehe il patrimonio culturale tutto dev'essere amministrato secondo il principio della 
continuita. ·Cultura non significa sfruttamento, nemmeno il dominio sulla natura, 
bensi consapevolezza di farne parte e averne cura in modo amorevole. 

Trad. R. Buffi 
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Der Wald als Ökosystem 

HEINZ ELLENBERG 

Die Thesen dieses Referates sagen dem erfahrenen Waldbauer kaum Neues, 
unterbauen aber sein Wissen mit Ergebnissen des Internationalen Biologischen Pro
gramms und formulieren es mit ökologischen Begriffen. 

1. Jeder Wald ist ein Ökosystem, d. h. ein weitgehend sich selbst regulierendes 
Wirkungsgefüge von Umweltfaktoren und Lebewesen, einschließlich des Men
schen. Dieses System befindet sich in einem Fließgleichgewicht, dessen Eingangs
größen auch in der Natur ständigen Schwankungen unterworfen sind. 

2. Als Primärproduzenten verwandeln die Bäume und andere grüne Pflanzen Licht
energie in organische Substanz, d. h. in chemische Energie, die von ihnen selbst 
sowie von heterotrophen Organismen, Tieren und Menschen genutzt werden 
kann. Unter gleichen Standortsbedingungen ist die Energieausbeute bei allen 
genügend dicht geschlossenen Pflanzenbeständen gleich groß; sie scheint un
abhängig von der Artenzusammensetzung zu sein. 

3. Zur Erhaltung eines Waldökosystems braucht der Mensch keine oder nur wenig 
Energie aufzuwenden. Bei Wiesen, Äckern und anderen pflanzen- oder tierwirt
schaftlichen Ökosystemen muß er dagegen zusätzliche Energie aufbringen, um 
entzogene Nährstoffe zu ersetzen und sie auch in anderer Hinsicht im Gleich-

Tabelle 1 Ausbeute der Strahlungsenergie in Prozent 

Buche Fichte Wiese 

Bl B3 B4 F2 Fl F3 0 PK NPK 

Wirkungsgrad I 
vorläufig NPP oberirdisch 0,72 0,60 0,74 0,45 0,59 0,67 0,36 0,53 0,63 
vorläufig NPP total 0,86 0,64 0,82 0,57 0,74 0,80 0,54 0,62 0,80 
geschätzte NPP total 1,0 1,0 1,0 

Wirkungsgrad II 
vorläufig NPP oberirdisch 1,02 0,86 1,06 0,64 0,85 0,95 0,52 0,76 0,90 
vorläufig NPP total 1,23 0,92 1,17 0,81 1,05 1,14 0,77 0,88 1,14 
geschätzte NPP total 1,4 1,4 1,4 

Wirkungsgrad I = NPP in Prozent der Jahressumme der Globalstrahlung 
Wirkungsgrad II= NPP in Prozent der Globalstrahlung über die Vegetationsperiode 

Acker 

A 

0,67 
0,91 
1,0 

0,96 
1,30 
1,4 

Nach RUNGE, M., 1973: Energieumsätze in den Biozönosen terrestrischer Ökosysteme. Scripta 
Geobotanica, Göttingen, 4: 77 S. 
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gewicht zu erhalten. Ohne diese erhaltende Tätigkeit des Menschen führt die 
Zerstörung oder die landwirtschaftliche Nutzung des Waldes zu mehr oder 
weniger rascher Minderung der Produktivität, d. h. zu Verlusten an natürlichem 
Energiepotential. 

4. Der größte Teil der primär produzierten Biomasse wird nach ihrem Absterben 
durch Zersetzer (Reduzenten) mineralisiert. Dieses Recycling können Boden
tiere (Detritovore) beschleunigen; in jedem Falle spielen Mikroo rganismen, vor 
allem Pilze, die hervorragende Rolle. Von Zufuhren aus der Luft abgesehen, 
ernährt sich infolgedessen der Wald systemintern. N, P und K gehen aus dem 
Kreislauf kaum verloren und werden in einer Menge angeboten, die einer guten 
Acker- oder Wiesendüngung entspricht. 

Recycling 

Zersetz er 

(Tiere als 
Verbreiter, 

Bestäuber , 
Selek!trer) 

Verbraucher 

@ Mensch 
als Glied von 
Nah rungsketten 

Mensch 

Abbildung 1 Schema eines Ökosystems (Wald, Wiese, Acker, See oder dergleichen). 
Rolle der Organismen in einem <wollständigen» Ökosystem (allgemeines, vereinfachtes Schema). 

Von der durch die autotrophen Pflanzen als «Primärproduzenten» gebundenen Sonnen
energie leben alle heterotrophen Organ ismen, die man als «Sekundärproduzenten » zusammen

fassen kann. Die Kette der «Zersetzer>> (Destruenten) bewirkt eine Remineralisierung 
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der Pflanzennährstoffe und ist für das Funktionieren des Systems unentbehrlich . 
Die zu einem Nahrungsnetz verknüpften « Verbraucher » (Konsumenten) , zu denen auch 

Allesfresser wie der Mensch gehören, sind dagegen zu einem großen Teil 
nur Nutznießer von Leistungen der übrigen Partner des Systems. Die anorganische 
Umwelt (Biotop) der Organismengemeinschaft (Biozönose) ist in diesem Schema 

nur teilweise angedeutet. 



5. Fresser lebender Pflanzensubstanz (Herbivore) sowie Parasiten nutzen in Wäl
dern normalerweise nur einen geringen Prozentsatz der Primärproduktion. Ihre 
Populationen werden vor allem durch Umweltfaktoren und innere Beziehungen 
begrenzt. Räuber (Carnivore) spielen für die Selbstregulation des Systems eine 
geringere Rolle, als man bisher annahm. 

6. Der Mensch ist Nutznießer vieler verschiedener Ökosysteme und entzieht im 
Wald vor allem den Reduzenten organisches Material, das leicht durch Photo
synthese ersetzt wird. Außerdem wirkt er heute auf fast alle Systeme als «über
organischer Faktor», indem er Umweltfaktoren verändert und in die Popula
tionsdynamik vieler Lebewesen eingreift. Dadurch wächst seine Verantwortung 
für das ökologische Gleichgewicht. 

Kcal 60 
• 106 
pro 
ha • J. 40 

20 

0 

20 

Buche 

122j. 59j. 

Fichte 

Streu 

Blätter 

/ Rinde 
Zweig-, 

Stamm-
holz 

Grob-, 

Fein-....... 
wurzeln 

0 

, .............. . 

.~~.~ 

·:.·.-.·.·.·.· 

Wiese 

PK 
NPK 

Acker 
(Weidelgras) 

Streu, 
v.,"' Stoppel 

Grün
masse 

Wurzeln 

(Solling) 

Abbildung 2 Netto-Primärproduktion verschiedener Ökosysteme auf gleichem Boden 
und unter gleichem Klima im Solling (etwa 50 km NW von Göttingen), großenteils 

nach Daten von RUNGE (1973). Der jährliche Gesamtzuwachs, in Kalorien umgerechnet, 
ist annähernd gleich groß, einerlei, ob es sich um Rotbuchenwälder 

verschiedenen Alters, um Fichtenforsten oder um stark gedüngte Wiesen und Äcker handelt. 
Nur die längere Zeit nicht oder nicht voll gedüngten Wiesen leisten insgesamt 

weniger. In unterirdische Organe werden von den baumbeherrschten Ökosystemen 
weniger Assimilate eingebaut als von den krautigen. Der nutzbare Anteil an der 

oberirdischen Produktion (schwarzer Balken an der linken Blockkante) ist am größten bei den 
vollgedüngten Acker- und Wiesenflächen sowie bei Fichtenbeständen. 

Abbildungen 1 und 2 nach ELLENBERG, H., 1976: Zur Rolle des Menschen in natürlichen und 
bewirtschafteten Ökosystemen. Bayer. Landw. Jb. 53, SH 3: 51-59. 
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Tabelle 2 Natürliche Stickstoff-Ernährung (in kg/ha/Jahr) 

Arabische Ziffern= kg N · ha- 1 • Jahr- 1. Römische Ziffern= Nitrifizierungsstufe 
(Prozentsatz N03 der Gesamtmineralisierung von N nach folgenden Abstufungen: V> 90 Prozent N03, IV 75-90 Prozent, III 50-75 Prozent, 

II 25-50 Prozent, I 5-25 Prozent, 0 < 5 Prozent N03) 

Laubwälder (Zentraleuropa) 

1972/1973 1974 
80-145 148 V Melico-Fagetum hordelymetosum auf Rendsina (GADOW) 

115-128 113-187 V Melico-Fagetum hordelymetosum auf Rendsina (GRIMME) 
82 142 V Melico-Fagetum hordelymetosum auf Braunerde über Kalkstein (GRIMME) 

124 195 IV Melico-Fagetum allietosum auf rendsinaartiger Braunerde (GRIMME) 
144-157 188-238 V Melico-Fagetum typicum auf tiefgründiger Braunerde (Meißner, GADOW) 
59- 78 66- 70 V M elico-F agetum typicum auf flachgründiger Braunerde (Meißner, GADOW) 
19- 77 24 ? V Melico-Fagetum typicum auf flachgründiger Braunerde (Harz, GADOW) 

102 III Luzulo-F agetum auf saurer Braunerde (Solling, RUNGE) 
100 I Luzulo-Fagetum auf saurer Braunerde (bei Zürich, ELLENBERG) 

Laubwälder in warmgemäßigten Zonen (Tessin, ANTONIETII) 

1965 1966 
77-106 56- 86 V Erysithalo-Ulmetum ornetosum auf schwerer Braunerde 
29- 44 31- 42 V Erysithalo~Ulmetum aegopodietosum auf schwerer Braunerde, kühler 

115 98 III Querco-Fraxinetum sarothamnetosum auf saurer Braunerde 
26- 58 24- 37 II-III Querco-Fraxinetum typicum auf saurer Braunerde 

81 64 II Querco-Betuletum typicum auf sehr saurer Braunerde 
40 40 I Querco-Betuletum vacciriietosum auf sehr saurer Braunerde 

Düngewiesen auf tiefgründigem lehmigem Boden 

135-260 V Arrhenatheretum typicum (Nordschweiz, WILLIAMS) 
131-162 IV A rrhenatheretum alopecuretosum (bei Göttingen, DIERSCHKE) 



w 
00 
\0 

Düngewiesen auf ± nassen Böden (in SW-Zentraleuropa) 

80-210 
45-170 

2.5-70 

IV 
III 

II-III 

Cirsietum oleracei heracleetosum auf leicht vernäßten Böden .(WILLIAMS) 
Cirsietum oleracei typicum auf vernäßten Böden (WILLIAMS) 

Cirsietum oleracei caricetosum auf sehr nassen Böden (WILLIAMS) 

Ungedüngte Wiesen auf± nassen Böden (Schweiz) 

0 - Molinietum auf relativ trockenen, kalkhaltigen Böden (Nordschweiz, LEON) 
2- 15 IV Molinietum auf leicht vernäßten kalkhaltigen Böden (Nordschweiz, LE6N) 
5- 40 IV Molinietum auf nassen kalkhaltigen Böden (Nordschweiz, LEON) 
0 IV MoUnietum schoenetosum auf sehr nassen Böden (Nordschweiz, LE6N) 

Tropischer Regenwald im Tiefland (Elfenbeinküste, Afrika, RHAM) 

127-139 V Dichter immergrüner Wald auf Sand (Turracanthus africana -Heisteria parvif lora-Assoziation) 
79-214 IV Dichter immergrüner Wald auf Ton (Diospyro-Mapanietum) 

140-190 Dichter halblaubabwerfender Wald (Schumenniophyton problematicum-Aubrevillea Kerstingii
Gemeinschaft) 

71- 99 V Wanderfeldbau mit einigen übriggebliebenen Bäumen; aufkommende Sekundärsukzession, 
ein Jahr nach dem Schlag 

Tropische Savanne (Elfenbeinküste, Afrika, RHAM) 

0- 2 IV Baumlose Savanne mit hohem Gras (Brachiara brachylopha-Assoziation, Loudetia
Subassoziation) 

0- 5 
30 

19-238 
24-115 
25-260 
0- 40 

71-214 
0- 30 

IV 
IV 

Grassavanne mit einigen Bäumen (gleiche Subassoziation) 
Baumgruppe in der Savanne 

Laubwälder 
Laubwälder 
Düngewiesen 
Ungedüngte Wiesen 
Tropische Wälder 
Savannen 

Nach ELLENBERG, H., 1977: Stickstoff als Standortsfaktor. Oec. Plant. 12. 



Tabelle 3 Jahresbilanz der Bioelementflüsse für einen Moderbuchenwald im Solling 
(Alle Zahlen in kg/ha/Jahr, teilweise a,bgerundet; wichtige bzw. hohe Werte 

halbfett, niedrige Werte kursiv) 

Element: Na K Ca Mg Fe Mn N p Cl s 

a) im Freiland-
Niederschlag 7,3 2,0 12,4 1,8 1,2 0,2 23,9 0,5 17,8 24,8 

b) in der Kronentraufe 11,3 18,1 26,6 3,5 1,5 2,8 22,5 0,6 38,0 40,8 
c) im Stammablauf 2,3 7,5 5,8 0,7 0,3 0,9 2,6 0,0 6,5 16,5 
d) in der Streu 0,9 21,9 15,0 1,5 2,0 6,6 53,0 4,3 0,8 3,2 
e) a+b+c+d=Boden-

Input 14,5 47,5 47,4 5,6 3,8 10,3 78,1 4,9 45,3 60,5 

f) im Perkolationswasser 
der Humusschicht 12,9 40,4 39,8 4,7 1,3 6,5 76,8 4,8 38,3 43,9 

g) im Perkolationswasser 
in 50 cm Tiefe 6,7 2,3 14,3 2,0 0,1 4,1 5,8 0,0 36,5 12,5 

h) im Perkolationswasser 
in 100 cm Tiefe 8,8 1,6 14,1 2,4 0,1 4,3 6,2 0,0 28,6 19,8 

i) e - h = Aufnahme durch 
die Pflanzen 5,7 45,9 33,3 3,2 3,7 6,0 71,9 4,9 27,5 35,8 

j) b + c - a = Umsatz durch 
Auswaschung 6,3 23,6 20,0 2,4 0,6 3,5 1,2 0,1 26,7 32,5 

k) j + d = gesamter Umsatz 7,2 45,5 35,0 3,8 2,6 10,1 54,2 4,4 27,5 35,7 
1) j in Prozent von k 87 52 57 60 30 30 2 0 97 91 
m) i in Prozent von e 39 97 70 57 98 58 92 100 61 59 

Nach ULRICH, B., und MAYER, R., 1973: Systemanalyse des Bioelement-Haushaltes von Wald
ökosystemen. In: H. ELLENBERG (Hrsg.), Ökosystemforschung. Berlin u. a., Springer, S. 165-174. 

Tabelle 4 Verhältnisse zwischen Nährstoffen und fixierter Energie 

Heu Buchenholz 
0 PK NPK 

gN/kgTS 1 N 14,75 19,55 24,81 1,15 
kcal/kgTS 4410 4410 4410 2 4700 
gN/1000 kcal 3,34 4,43 5,63 0,24 
kcal/gN 299 225 178 4098 

gP/kgTS 1 p 2,44 2,81 3,38 0,17 
kcal/kgTS 4410 4410 4410 4700 
gP/ 1000 kcal 0,55 0,64 0,77 0,036 
kcal/gP 1818 1562 1299 27778 

TS = Trockensubstanz 
= berechnet für Heu aus den mittleren TS-Erträgen über die Jahre 1968-1970 und dem mitt

leren jährlichen Nährstoffentzug (nach SPEIDEL, unveröff. Vortragsmsk.), für Buchenholz 
nach PAVLOV (Veröff. in Vorb.). 

= Mittelwert über alle Schnitte der Jahre 1968-1970 und über alle Düngungsvarianten. 

Nach RUNGE, M., 1973: Energieumsätze in den Biozönosen terrestrischer Ökosysteme. Scripta 
Geobotanica, Göttingen, 4: 77 S. 
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a : Adsorption 

9= 
n: Nettomenge von mineralisiertem N 

D "7 Anorganische Substanz o Organismen <) Organische Substanz 

..... Mehr oder weniger bedeutende - • 

--.- Zunahme oder Kreisläufe - ~ 
Verluste (±) Düngung 0 Ertrag 

Ausserhalb des Ökosystems 

Abbildung 3 Stickstoff-Kreislauf in einem Ökosystem (terrestrisch). 

Stickstoff-Kreislauf in einem terrestrischen Ökosystem mit vorwiegend grünen Pflanzen. 
Der Stickstoff-Kreislauf in der Pflanze selbst wird nicht ausführlich beschrieben. Der Stick
stoff-Kreislauf innerhalb des Ökosystems umfaßt hauptsächlich Bildung von Ammoniumver
bindungen (Eiweißzersetzung), Nitrifizierung und Aufnahme durch Pflanzen oder Bodenmikro
organismen. In bezug auf den NH4- und N03-Verbrauch sind die Bodenmikroorganismen den 
Pflanzen überlegen. Deshalb ist die Nettomenge von mineralisiertem Stickstoff (= n), die durch 
die Inkubationsmethode bestimmt werden kann, geringer als die Gesamtmenge mineralisierten 
Stickstoffs (= g). In der Abbildung sind die Detritovoren, welche unter Umständen eine wichtige 
Rolle bei der Beschleunigung des Eiweißabbaues spielen können, nicht besonders berücksich
tigt. Pflanzen- und fleischfressende Tiere, wie auch Parasiten, haben gewöhnlich einen geringen 
Anteil am ökosysteminternen Stickstoff-Kreislauf. Der an den Dauerhumus des Bodens gebun
dene Stickstoffanteil ist 8- bis 12mal größer als die sich im Kreislauf von lebenden und toten 
Organismen befindliche Menge. Dieser ökosysteminterne Verlust von Stickstoff wird in der 
Regel mehr als ausgeglichen durch Zufuhr von außen. 

Die Zufuhr von gebundenem Stickstoff in das Ökosystem wird äußerst wirkungsvoll durch 
freilebende und symbiontische Bakterien vollzogen, durch Sprühnebel der See und durch Ver-
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Resume 

L'ecosysteme forestier 

Les theses de cet expose n'apprennent rien de nouveau au sylviculteur experi
mente, mais consolident ses connaissances gräce aux resultats du Programme Bio
logique International et les formulent en termes ecologiques. 

1. Chaque foret est un ecosysteme, c.-a-d. un complexe autoregulateur constitue 
de facteurs du milieu et d'etres vivants, l'homme y compris. Ce systeme est dans 
un etat d'equilibre mouvant, dont les composantes sont sujettes a de constantes 
variations. 

2. En tant qu'agents producteurs primaires, les arbres et autres plantes vertes 
transforment l'energie 1umineuse en substance organique, c.-a-d. en energie chi
mique, qu'elles peuvent utiliser de meme que les organismes heterotrophes, ani
maux et hommes. Dans des conditions constantes de station, le gain d'energie 
est le meme chez tous les peuplements suffisamment serres; il semble indepen
dant de la composition des essences. 

3. Pour la conservation de l'ecosysteme forestier, l'homme n'a pas besoin de de
penser d'energie ou que tres peu. Dans le cas des prairies, des champs et autres 
ecosystemes d'economie vegetale ou animale, il lui faut par contre fournir de 
l'energie supplementaire, afin de remplacer les elements nutritifs qui leur ont ete 
soustraits et de les maintenir aussi a d'autres egards en equilibre. Sans cette acti
vite conservatrice de l'homme, la destruction ou l'exploitation agricole de la 
foret conduit a une baisse de la productivite a plus ou moins breve echeance, 
c.-a-d. a des pertes en potentiel energetique nature!. 

4. La plus grande partie de la biomasse produite primairement est mineralisee 
apres son deperissement par les agents de la decomposition (reducteurs). Ce 
recyclage peut etre accelere par les animaux terricoles ( detritovores); dans les 
deux cas les micro-organismes et surtout les champignons jouent un röle deter
minant. Mis a part les apports par l'air, la foret se nourrit par consequent en 
systeme interne. N, P et K ne sortent pas du circuit et sont fournis en quantite 
correspondante a une bonne fertilisation d'un champ ou d'une prairie. 

witterung von Gesteinen und Tonen, die NH4 anstelle von K enthalten. Die abiotischen Stick
stoffverbindungen (z. B. durch Blitzschlag) und andere anorganische Quellen sind praktisch 
bedeutungslos. Industrie- und Heizölabgase vergrößern in zunehmendem Maße die natürliche 
Zufuhr. Der durch Ernten aus dem Ökosystem abgeführte Stickstoffanteil wird durch Dünger 
und Kunstdünger ausgeglichen und manchmal übermäßig ersetzt. Stickstoffverlust ergibt sich 
hauptsächlich aus Denitrifizierung und aus Erosion von Humus und Ton. N0 3 kann verloren
gehen durch Auswaschungen, während NH4 von Humus und anderen Bodenkolloiden absor
biert wird. Im Verlaufe der Eiweißzersetzung kann NH3 in die Luft entweichen. 

Nach ELLENBERG, H., 1977: Stickstoff als Standortsfaktor. Oec. Plant. 12. 
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5. Les herbivores ainsi que les parasites n'utilisent normalement en foret qu'un 
petit pourcentage de la production primaire. Leurs populations sont limitees sur
tout par les facteurs du milieu et par les rapports internes. Les carnivores jouent 
un röle moins important pour l'autoregulation du systeme qu'on l'a admis jus
qu'a present. 

6. L'homme est l'usufruitier de nombreux ecosystemes differents et retire en foret 
le materiel organique, surtout aux · reducteurs, qui est facilement remplace par 
la photosynthese. En outre, il agit aujourd'hui sur presque tous les systemes en 
tant que facteur «supra-organique», en changeant les facteurs du milieu et en 
intervenant dap.s la dynamique de population de nombreux etres vivants. De ce 
fait, sa responsabilite dans l'equilibre ecologique augmente. 

Trad. L. Froidevaux 

Summary 

The Forest as Ecosystem 

lt is unlikely that the propositions of this paper will bring much in the way of 
actual news to the experienced silviculturist but they substantiate his knowledge 
with results of the International Biol_ogical Programme and formulate it with eco
logical terms. 

1. Every forest is an ecosystem, i. e. a largely self-regulating interacting unit of 
environmental factors and living beings, including human beings. This system 
is in dynamic equilibriuril the inflow of which is also in nature subject to per

. manent fluctuations. 
2. Trees and other green plants, the · primary producers, change light energy into 

organic substance, i. e. into chemical energy, which they use themselves and 
which is also used by heterotrophic organisms, animals and human beings. 
Similar site conditions lead to similar energy production provided the plant 
stands are sufficiently closed. The kind of species involved does not appear to 
have any influence on the amount of energy produced. 

3. To maintain a forest ecosystem, man needs no or only little energy. As regards 
meadows, arable land and other plant or animal ecosystems he requires, how
ever, additional energy to replace extracted nutrients and to maintain these eco
systems. in equilibrium also in other respects. Without this conservating activity 
of man destruction or use of the forest for agricultural purposes would lead to 
a more or less rapid reduction of productivity, i. e. to a loss of natural energy 
potential. 

4. Most of the biomass produced by primary production is being mineralized after 
its death by decomposers (reducers). This process of recycling may be accel
erated by soil organisms (detritivores). Micro-organisms, mainly fungi, play the 
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most important part in this respect. With the exception of input from the air, 
the forest therefore takes its nourishment from within ·its own system. Hardly 
any amount of N, P and K are lost in the cycle and they are available in such 
quantities as would be required · for a thorough fertilization of meadows and 
arable land. 

5. Consumers of living plant substance (herbivores) as well as parasites normally 
use up only a small percentage of the primary production. Their populations are 
mainly limited by environmental factors and internal relationships. Predators 
(carnivores) play a less important role for the self-regulation of the system than 
has been assumed hitherto. 

6. Man takes ad van tage of many ·. different ecosystems and extracts in the forest 
organic material mainly from the reducers. This material is easily replaced by 
photosynthesis. In addition, he interferes, as a kind of «super-organic» factor, in 
nearly all systems since he changes environmental factors and interferes with 
the population dynamics of many living organisms. His responsibility for the 
ecological equilibrium increases accordingly. 

Transl. Rosmarie Louis 

Riassunto 

L'ecosistema forestale 

Le tesi di questa relazione, piu ehe ampliare il sapere dell'esperto selvicoltore, 
lo consolideranno con alcuni risultati del «Programma biologico internazionale» e 
lo riformuleranno con concetti ecologici. 

1. Ogni bosco e un ecosistema, cioe una struttura di relazioni dovuta ai fattori 
ambientali ed agli esseri viventi, uomo compreso, ampiamente capace di auto
regolarsi. Questo sistema, i cui valori d'entrata, come in tutta la natura, sono 
soggetti .a continue variazioni, si trova in uno stato di equilibrio dinamico. 

2. Gli alberi e le altre piante verdi (produzione primaria) trasformano l'energia 
solare in sostanza organica, vale a dire in energia chimica, la quale potra essere 
consumata sia da essi stessi ehe da organismi eterotrofi ( animali, uomo ). A uguali 
condizioni di stazione il grado di sfruttamento dell'energia e uguale per tutte le 
formazioni vegetali sufficientemente dense; infatti esso pare non dipendere <lalle 
speci ehe entrano nella mescolanza. 

3. Per conservare un ecosistema forestale l'uomo dev~. impiegare poca o nessuna 
energia. Prati, campi ed altri ecosistemi utilizzati dallo uomo per la produzione 
di animali e vegetali, richiedono invece da parte sua un impiego d'energia sup
plementare ehe sostituisca le sostanze nutritive asportate o ehe mantenga un 
equilibrio minacciato da altre cause. La distruzione del bosco o un suo sfrutta
mento di tipo agricolo portano, se non accompagnati dall'attivita di sostegno di 
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eui sopra, ad una diminuzione piu o meno rapida della sua produttivita, eioe ad 
una perdita del potenziale energetieo naturale. 

4. Dopo la sua ,morte, gran parte della massa biologiea prodotta a livello primario 
viene mineralizzata dai deeompositori (riduttori). Questo proeesso , di reeiclaggio 
puo inoltre essere aeeelerato dalla fauna edafiea ( detrivori); in ogni easo il ruolo 
dei mieroorganismi, soprattutto quello dei funghi, e di primaria importanza. Pre
seindendo da apporti dall'aria, il sistema forestale produee dunque il nutrimento 
del quale il boseo vero e proprio neeessita. N, P e K diffieilmente eseono dal 
eiclo delle sostanze; la loro disponibilita quantitativa eorrisponde a quella di un 
eampo o prato abbondantemente eoneimato. 

5. Gli organismi ehe si eibano di piante ( erbivori) ed i parassiti normalmente utiliz
zano solo una pieeola pereentuale della produzione primaria. La loro popola
zione e regolata soprattutto da fattori ambientali e da meeeanismi interni. L'in
flusso regolatore dei predatori ( earnivori) e meno importante di quanto si ere
deva. 

6. L'uomo, ehe utilizza molti e svariati eeosistemi, nel boseo soprattutto sottrae 
sostanze organiehe ai deeompositori, sostanze facilmente sostituibili per via foto
sintetiea. Inoltre l'uomo, alterando i fattori ambientali e la dinamiea della popo
lazione di malte speei, assume in quasi tutti i sistemi il ruolo di fattore «sovra
organieo». Cio faeendo egli aumenta il suo earieo di responsabilita nei eonfronti 
dell' equilibrio ecologico. 

Trad. R. Buffi 
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Le röle ecologique de l a foret dans le paysage 

ALBERT NOIRFALISE 

La fonction ecologique de la foret dans la nature procede evidemment de ses 
proprietes internes comme ecosysteme et biocenose. Mais lorsqu'on envisage son 
röle dans l'espace et le paysage, c'est sa fonction biogeographique que l'on consi
dere par priorite. Le probleme qu'elle pose peut s'enoncer comme suit: quelle est 
l'influence de la foret sur l'espace qui l'environne et sur ses composantes ecolo
giques, c'est-a-dire atmospheriques et climatiques, edaphiques et hydrologiques, 
biotiques et synecologiques? 

Telles sont les questions que nous allons examiner. 

1 Foret, atmosphere ·et climat 

L'influence micro- et mesoclimatique de la foret est bien connue. Chacun sait 
qu'elle cree sous elle-meme un microclirnat ·tres different· des conditions existant 
a decouvert: ombreux, humide et calme. Son döme intercepte 90 a 99 · pour cent 
du rayonnement incident, 7 a 35 pour cent des precipitations et reduit considerable
ment la vitesse du vent. Ce microclimat est si particulier que les flores et . les faunes 
forestieres sont souvent specifiques et plus ou moins sciaphiles. 

La foret agit aussi sur son voisinage en creant un mesoclimat de lisiere. C'est 
ainsi qu'elle protege du vent les parcelles adjacentes, sur une distance totale de 10 
a 15 fois sa hauteur. Dans les pentes, elle modere l'ecoulement d'air froid vers les 
vallees et y reduit l'intensite et la frequence des gelees. Ce röle mesoclimatique est 
important pour l'agriculture, l'habitat et les implantations recreatives et un amenage
ment correct des paysages doit ou devrait en tenir compte. 

Mais par dela ces effets locaux et ponctuels, qui sont bien connus, la foret 
exerce-t-elle une influence rnacroclimatique sur l'atmosphere et le climat? Pour 
repondre a cette question, il nous faut d'abord examiner les proprietes du dörne 
forestier considere comme surface de contact et d'echange avec l'atmosphere: ces 
proprietes sont la rugosite, l'albedo, et la capacite d'echange. 

11 Rugosite 

Le coefficient de rugosite, par lequel on exprime conventionnellement l'effet de 
freinage exerce sur le vent par une surface vegetale, croit de 1 pour une pelouse a 
100 a 200 pour une foret. Au-dessus d'un döme forestier, les vents sont donc ralen-
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tis dans leur cheminement, mais aussi et de ce fait, fortement perturbes par des 
remous et des tourbillons (turbulence). Au total, on peut dire qu'au niveau du döme 
les transports lateraux sont ralentis mais les transferts verticaux stimules. 

Cet effet de freinage est appreciable. Ainsi, dans la Prairie canadienne, la vitesse 
moyenne du vent est de 5,8 m/sec dans les paysages agricoles ouverts, de 4,7 m 
dans les paysages agricoles arbores et de 3,25 m dans les paysages forestiers. Des 
mesures comparatives effectuees au Danemark entre zones agricoles et zones boca
geres ont montre que, par rapport aux valeurs mesurees a la cöte, la vitesse du vent 
vers 10 km a l'interieur des terres est reduite de 20 pour cent dans les paysages 
agricoles ouverts et de 40 pour cent dans les paysages bocagers avec reseau de haies 
d'arbres. 

Le freinage et la turbulence du vent au-dessus des forets entrainent deux conse
quences. La premiere est que le transfert vertical de la vapeur d'eau degagee par 
les feuillages est plus rapide, ce qui a pour effet de stimuler l'evapotranspiration. 
Nous reviendrons plus loin sur ce point important. La seconde consequence est que 
les masses_ d'air pluvieuses qui arrivent au-dessus d'une foret sont ralenties dans 
leur cheminement, ce qui · augmente la decharge pluviale par unite de surface. De 
nombreuses etudes effectuees en France, en Allemagne et en Suede ont effective
ment demontre que le döme forestier re~oit plus de pluie que la zone agricole adja
cente; dans nos regions, abstraction faite des effets du relief, le surplus de precipi
tations est de l'ordre de 0,8 a 1,2 pour cent pour 10 m d'elevation du döme, soit . 
environ 3 pour cent pour une foret de 25 a 30 m de hauteur. Ceci se verifie aussi a 
l'echelle regionale: une etude statistique de la pluviosite en Suede a pu montrer une 
augmentation regionale des precipitations de 0,2 a 0,3 pour cent pour un accroisse
ment de 10 pour cent du taux de boisement. 

Cet effet specifique et positif de la foret sur la pluviosite est essentiellement lie 
a la rugosite de son couvert et elle est donc de nature mecanique. En effet, l'atmos
phere au-dessus de la foret a la meme teneur absolue en vapeur d'eau et une tem
perature a peine differente, de sorte qu'on ne peut preter a la foret d'autre röle 
qu'un röle passif dans le phenomene. Toutefois, certaines etudes font etat d'une 
<:1,ugmentation des pluies au-dessus de la foret, qui sont bien superieures a 3 pour 
cent (par exemple 18 pour cent dans les observations a Nancy, 6 a 20 pour cent 
dans des observations russes); de tels ecarts s'expliquent par un effet cumulatif de 
l'altitude, de l'exposition physiographique et de laforet sur la pluviosite. 

12 Albedo 

L'albedo ou pouvoir de reflexion d'une surface naturelle a l'egard du rayonne
ment solaire incident est sensiblement moins eleve pour la foret que pour les terres 
agricoles: 10 pour cent pour les · bois de coniferes, 15 pour cent pour les bois de 
feuillus, 20 ä 25 pour cent pour les prairies et les cultures en vert, 25 a 35 pour cent 
au moment de 1a floraison des pres ou de la maturation des cereales. 
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Des lors, le döme forestier beneficie d'un bilan . calorique plus eleve ( + 13 pour 
cent pour la foret de feuillus, +20 pour cent pour la foret de coniferes). Or, lorsque 
le sol est bien pourvu d'eau - ce qui est habituellement le cas dans nos climats 
humides -'- le bilan · calorique est implique pour 80 pour cent dans le processus 
d'evapotranspiration; il en resulte donc que 1a-foret doit normalement vaporiser 
plus d'eau dans l'atmosphere qu'une culture agricole :et la foret de coniferes plus 
d'eau qu'une foret de feuillus. Nous verrons plus loin qu'il en est bien ainsi. Cet 
effet indirect de l'albedo s'ajoute ainsi a celui de la rugosite comme facteur d'evapo
transpiration dans les ecosystemes forestiers. 

13 Capacit~ d'echange 

Les forets se distinguent aussi des autres formations vegetales du paysage par 
une biomasse beaucoup plus considerable et par une productivite ecologique plus 
elevee. Dans nos futaies temperees, la biomasse peut atteindre 350 tonnes de 
matiere seche par ha et la productivite annuelle quelque 15 tonnes/ha, alors que 
dans les terres . agricoles la biomasse des cultures annuelles ne depasse guere 10 a 
15 tonnes/ha. 

Les 350 tonnes de biomasse forestiere par ha immobilisent 510 tonnes de C0 2, 

soit le sixieme de la masse de C0 2 contenue dans l'atmosphere au-dessus d'un hec
tare. C'est dire que les deboisements operes par l'homme - et qui se poursuivent 
dans les . regions intertropicales . - ont du liberer une quantite importante de C0 2, 

qu,e des calculs recents ont evaluee a la .moitie du C0 2 produit depuis 1800 par la 
combustion des carburants fossiles. La deforestation a donc participe avec l'indus
trie a l'augmentation des teneurs en C0 2 de l'atmosphere depuis un siede; cette 
augmentation serait a l'origine du rechauffement contemporain du climat. 

Il est donc certain que la foret ou sa destruction a des effets locaux et regionaux 
sur l'atmosphere et le climat. Mais les effets macroclimatiques sont compenses par 
des mecanismes regulat~urs. Si la foret augmente les precipitations de 3 pour cent, 
en revanche elle consomme et dissipe plus d'eau s9us forme de vapeur; si elle 
immobilise plus de C0 2 et diminue son taux dans l'atmosphere - et par le fait 
meme le pouvoir d'absorption de celle-ci a l'egard des rayons caloriques du soleil -
elle compense cet effet par une augmentation de la vapeur d'eau, egalement capable 
d'absorber les rayons caloriques. C'est pourquoi les deforestations qui se sont pour
suivies a travers l'histoire n'ont pas entmine de modifications perceptibles du climat 
et encore moins sa desertification 1 • Mais il en est tout autrement la ou la defores
tation et la mise en culture de terres ont etc accompagnees d'une erosion et d'une 
destruction des sols, car ces derniers jouent, comme nous allons le voir, un röle 
important dans l'hydrologie des regions. 

1 La celebre phrase de CHATEAUBRIAND: «Les forets precedent ]es peuples, !es deserts Jes 
suivent» ne s'applique qu'a des cas tres particuliers par exernple Ja desertification des steppes 
boisees ou herbeuses (eolisation des sols). 
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2 Forets, sols et.hydrologie 

Nous venons de voir que deux circonstances, un albedo plus faible et une turbu
lence plus elevee de l'air, favorisent l'evapotranspiration au niveau du döme fores
tier. II en resulte donc logiquement que les forets evapötranspirent plus d'eau que 
les prairies et les cultures agricoles. Des comparaisons faites en Suisse, en Alle
magne et aux Etats-Unis, a l'echelle de petits bassins hydrographiques agricoles et 
forestiers, indiquent effectivement pour ces derniers un deficit d'ecoulement (donc 
un exces d, evapotranspiration) de l' ordre de 3 a 30 pour cent - en moyenne 10 pour 
cent - selon la nature des forets et des sols et selon l'abondance des pluies et leur 
type de distribution. II est egalement bien connu que, dans un meme paysage pedo
logique, les nappes aquiferes sont plus basses sous la foret qu'ailleurs. Tout indique 
donc que celle-ci dissipe plus d'eau que les ecosystemes agricoles ou herbagers; ce 
surplus de consommation (10 pour cent) depasse sensiblement le surplus de pre
cipitation (3 pour cent), de sorte que le bilan pluvial de la foret est, dans nos 
regions, toujours deficitaire. 

Mais si 1a foret consomme effectivement plus d'eau, en revanche elle exerce un 
effet regulateur considerable sur le regime des eaux courantes. Les etudes de 
BuRGER en Suisse, confirmees depuis lors dans bien des pays, ont montre que la 
foret modere sensiblement les crues et soutient beaucoup mieux les debits d'etiage, 
dont dependent en partie la valeur halieutique des eaux courantes et leur resistance 
aux pollutions. Ces faits s'expliquent sans difficulte. Le sol forestier, riebe en 
humus et affouille profondement par les racines, est tres favorable a l'infiltratim1 
de la pluie en profondeur, ce qui supprime le ruissellement, retarde l'ecoulement 
et, par consequent, modere les crues d'orages. A la finde l'hiver, la fonte des neiges 
est egalement ralentie SOUS foret, Ce qui reduit d'autant les crues printanieres. 

Ajoutons enfin que la foret, mieux que toute autre vegetation, protege le sol contre 
l'erosion et garantit ainsi ses proprietes de reservoir d'eau, dont la capacite inter
vient de fac;on decisive dans la moderation des crues et le soutien des etiages. La · 
quantite d' eau stockee dans un metre de sol a la fin de l'hiver equivaut a pres de 
300 mm de pluie en sol sablo-limoneux et a 360 mm en sol limoneux. On admet 
qu'a l'echelle du globe, les quantites d'eau stockee dans les sols sont 40 fois plus 
elevees que ce que contiennent les lacs et rivieres. Aussi, peut-on comprendre que 
l'erosion des sols est aussi catastrophique pour le bilan hydrologique qu'elle ne l'est 
pour l'agriculture elle-meme. 

C' est ici meme que nous pourrfons evoquer brievement l'incidence sur le bilan 
hydrologique de la culture intensive des coniferes en lieu et place des forets de 
feuillus 2• Dans nos regions de climat tempere humide, les peuplements de coniferes 
depriment effectivement le bilan hydrolugique, dans une mesure qui depend du 

2 Nous avons traite ce probleme de fa!ron approfondie dans une etude recente: «Conse
quences de la rnonoculture des coniferes pour la conservation des sols et pour le bilan hydro
logique» par A. NoIRFALISE et R. VANESSE; edite par l' Association des Espaces Verts, 26 A, rue 
de la Regence~ B-1000 Bruxelles. 
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type de pluviosite, mais aussi de la densite de tiges et du type de sylviculture: ainsi 
pour l'epicea, les deficits s'echelonnent entre 80 et 180 mm, par rapport a la hetraie 
naturelle qu'il remplace. Ces deficits sont surtout imputables a l'interception de la 
pluie, plus elevee pour les coniferes. 

Un autre aspect des problemes hydrologiques est l'influence de la foret sur la 
qualite des eaux courantes qui en sortent. Celles-ci appartiennent generalement au 
type oligotrophe ou oligo-mesotrophe et sont caracterisees par des teneurs faibles 
en nitrates et phosphates. Celles-ci varient de 0,1 a 0,3 mg N (N0 3)/l contre 0,2 a 
0,7 mg/1 pour les rivieres rurales et 0,4 a 4 mg/1 pour les grandes rivieres non pol
luees; elles sont inferieures a 0,01 mg P (P0 4)/l contre 0,05 a 0,1 mg pour les 
rivieres rurales et 0,1 a 0,3 mg pour les grandes rivieres non polluees. 

Sans doute, les eaux oligo-mesotrophes sont-elles moins productives que des 
eaux eutrophes, mais elles hebergent une microflore et une microfaune de haute 
qualite, qui convient aux salmonides. Une eutrophisation excessive des eaux sal
monicoles (le plus souvent d' origine residentielle ), en stimulant la micro- et la 
macroflore aux epoques d'etiage, peut etre fatale pour les populations de poissons, 
en diminuant abusivement la concentration nocturne en oxygene (respiration). De 
tels processus ne peuvent se passer dans les eaux d'origine forestiere. Celles-ci 
peuvent neanmoins connaitre des decharges importantes de nitrates apres des 
Coupes a blanc, comme l'ont montre des experiences americaines. 

3 Foret, vie sauvage et relations synecologiques 
avec l'environnement 

La foret constitue, dans le paysage, un reservoir important de vie sauvage. 
Mais celle-ci est surtout composee d'especes sylvatiques, notamment la faune cyne
getique ( cervides, sanglier) ou ornithologique ( oiseaux et rapaces ), mais aussi des 
rongeurs et des insects innombrables. Dans quelle mesure cette faune empiete-t-elle 
sur l'environnement, telle est une des questions qu'on peut se poser pour les pay
sages agro..;forestiers. 

11 est evident que dans ces paysages le gibier se sustente en partie aux depens 
des cultures agricoles voisines des lisieres. C'est le cas des cervides, du sanglier et 
de certains oiseaux, en particulier le ramier (ravageur des cultures de pois) ou 
l'etourneau (pilleur des cerisiers, des oliviers en pays mediterraneens). Les degäts 
dus au gros gibier sont detectables, evaluables et donnent lieu, dans certains pays, 
a des indemnisations a charge des tenanciers de la chasse, mais ce n'est pas le cas 
pour les degäts des petits animaux ou des oiseaux. 

Ce sont peut etre ces simples evidences qui ont accredite l'idee que la foret est 
un reservoir ou se conservent et se multiplient des rongeurs et des insectes nuisibles 
pour les plantes cultivees. On sait aujourd'hui que cette idee est fausse en grande 
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partie. Ainsi les campagnols des champs, qui peuvent provoquer de gros degäts 
certaines annees, sont des especes differentes des campagnols forestiers, lesquels ne 
frequentent pas les terres cultivees. Beaucoup d'insectes nuisibles des cultures 
hivernent de quelque maniere dans les terres agricoles et si certains pucerons vec
teurs de viroses vont hiverner preferentiellement dans les haies arborees et les 
lisieres forestieres, leurs pullulations s'observent tout aussi bien dans les paysages 
agro-forestiers ou bocagers que dans les campagnes depourvues d'arbres. C'est ce 
qu'on constate presentement en France et en Belgique. 

En revanche, on peut dire que la foret est un reservoir d'insectes utiles, notam
ment pour les micro-hymenopteres qui parasitent certains insectes ravageurs des 
cultures, ou encore pour les abeilles sauvages qui peuvent jouer un röle important 
dans la pollinisation de certaines cultures, la luzerne ou le trefle par exemple. 

On peut enfin se demander si la foret exerce une influence sanitaire sur l'envi
ronnement. On a souvent .dit qu'elle contribue puissamment ·a «regenerer» l'atmos
phere, gräce au degagement d'oxygene par la photosynthese, et qu'a ce titre elle 
«vivifie» l'air. II faut neanmoins dire que durant une journee favorable a la photo
synthese, le döme forestier libere .· une quantite d' oxygene equivalente a ce que 
contient une couche cl'atmosphere egale a 4 cm seulement. L'effet epurateur de la 
foret est plus reel a l'egard des pollutions solides (poussieres). Un ecran forestier 
interpose entre une source industrielle de poussieres ou de fumees et un site resi
dentiel a une capacite d'epuration au moins deux fois plus elevee qu'une campagne. 
Certaines essences sont particulierement efficaces a cet egard, notamment les 
especes a feuilles poilues. 

Quant a l'effet sedatif et reposant qu'exercent le calme, le silence et la liberte 
qu'on ressent en foret, il depend essentiellement des dispositions psychiques d'un 
chacun. 

Resume 

Les effets micro-, meso- et macroclimatiques de la foret sont evoques, en parti
culier les consequences resultant de la rugosite, de l'albedo et des echanges du 
döme forestier. La rugosite agit surtout comme facteur de moderation du vent et 
d'augmentation des precipitations. L'albedo agit sur le bilan d'energie et l'evapo
transpiration. Enfin la biomasse de la foret immobilise des quantites importantes 
de C0 2 atmospherique. 

Les effets hydrologiques de la foret sont importants: evapotranspiration plus 
elevee, surtout liee a l'interception plus grande; meilleure infiltration des pluies 
dans le sol et effet regulateur sur l'ecoulement, les crues et les debits d'etiage; con
servation des qualites biologiques de l'eau liees a l'oligotrophie. 

Les effets biotiques et synecologiques tiennent essentiellement a l'originalite et 
aux mceurs alimentaires de sa faune. Les effets sanitaires sont reels en ce qui con
cerne le depoussierage de l'atmosphere. 
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Zusammenfassung 

Die ökologische Rolle des Waldes in der Landschaft 

Von den mikro-, meso- und makroklimatischen Waldwirkungen werden ins
besondere die Einflüsse von Rauhheit; · Strahlungsbilanz und Austauschmechanis
men des Waldmantels besprochen. Die Rauhheit bewirkt vor allem eine Wind- . 
bremsung und eine Zunahme der Niederschlagsmenge. Die Strahlungsbilanz beein
flußt die Energiebilanz und die Evapotranspiration. Schließlich bindet die Bio
masse des Waldes große Mengen C0 2 aus der Luft. 

Die hydrologischen Einwirkungen des Waldes sind von größter Bedeutung: 
höhere Evapotranspiration, besonders in Verbindung mit der höheren Interzeption; 
besseres Versickern des Regens in den · Boden und regulierende Wirkung auf den 
Wasserabfluß sowie auf die Höchst- und Tiefststände fließender Gewäss,er; Erhal
tung der biologischen Eigenschaften oligotrophen Wassers. 

Die biotischen und synökologischen Wirkungen des Waldes stehen größtenteils 
mit der Eigenart seiner Fauna und deren Ernährungsgewohnheiten in Zusammen
hang. Die reinigenden Wirkungen in bezug auf Luftstaub sind erwiesen. 

übers. J.-F. Matter 

Summary 

The ecological part of the forest in the landscape 

Of the micro-, meso- and macroclimatic effects of the forest, the influence of 
roughness, radiation balance and exchange mechanisms of the forest cover are 
discussed. The roughness mainly causes a braking effect on the wind and an incre
ment of the rainfall. The . radiation balance has an influence on the energy balance 
and on the evapotranspiration. Finally the biomass of the forest absqrbs high 
quantities of C0 2 from the air. 

The hydrological influences of the forest are of great importance: higher evapo
transpiration, · especially in connection with a higher interception; better seepage of 
the rain into the · ground and regulating influence on the watei drainage; main
tenance of the biological characteristics of the water in connection with the oligo
trophy. The biotic and synecological effects of the forest are connected with the 
characters and feeding habits of its fauna. The purifying effects on the dust in the 
air have been proved. 

Transl. Ursula Jenter 
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Riassunto 

II ruolo ecologico del bosco nel paesaggio 

Fra gli influssi del bosco su micro-, meso- e macroclima, sono stati evidenziati 
quelli riguardanti l'irregolarita del manto boschivo, il bilancio dell'energia radiata 
ed i meccanismi d'interscambio al margine del bosco. L'irregolarita del manto 
boschivo frena la velocita del vento e provoca un aumento delle precipitazioni. II 
bilancio dell'energia radiata influenza quello energetico totale e l'evapotranspira
zione. Inoltre la biomassa boschiva sottrae all'aria grandi quantita di C0 2• 

Della massima importanza sono gli influssi della foresta sul regime idrico; in 
particolare: maggiore evapotraspirazione ( da collegare con la maggiore interce
zione ), miglior infiltrazione dell' acqua piovana nel terreno ed effetto -regolatore sul 
deflusso delle acque e sui valori quantitativi estremi delle acque di scorrimento, 
mantenimento delle caratteristiche biologiche dell'acqua legate all'oligotrofia de_lle 
stesse. 

Gli influssi biologici e sinecologici del bosco sono dovuti in gran parte -alle 
caratteristiche della propria fauna ed al nutrimento ehe essa richiede. 

Che il bosco contribuisca a depurare l'aria inquinata da polvere e cosa dimo
strata. 

Trad. R. Buffi 
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The Forest as a 
Spatial Element in Rural andUrban Landscape 

BRIAN HACKETT 

Although man has always battled against the forest in order to clear land for 
agriculture and to provide him with fuel and building materials, or indeed to clear 
away the forest in order that it should not be a secretive position for his enemies , 
we, in the 20th century, take a more knowledgeable attitude to forests. The indus
trialist realises their importance as a raw material; the ecologist understands their 
place in a healthy world landscape; and the general public appreciates their recre
ational and amenity value. The forester's task now enhances the three objectives 
inherent in my refeiences. I, however, speak for the landscape planner who is not 
only also concerned with the three objectives, but considers how the forest lands 
are related to all the other uses of the landscape, such as agriculture, water supply, 
habitation and recreation. 

Statistics have been produced for most countries which give the area of forest 
compared with other forms of landscape. But there is very little information on the 
question whether the area of the closed landscape of the forest, in relation to the 
area of the open landscape, is right for the maintenance of the health of the whole 
environment of a country. For example, in my country - England - most of the 
länd is basically forest land, apart from the exposed mountains and uplands and 
some coastal strips. By the end of the first World War, the forest cover had been 
drastically reduced over the centuries, and then followed the new plantings of the 
Forestry Commission and as a result of financial inducements to private land
owners. We now ask the question whether there is sufficient tree cover of a country 
which Nature considered should be covered with forests. Yet there has been much 
public resistance to the new plantings on areas which have become accepted as 
naturally open in the memory of the recent population. I would claim that if 
Governments would give landscape planning its rigthful place as the basis of all 
landscape change, people would understand the real value of types of landscape 
and their relation one to the other. Perhaps I should explain what is involved in 
landscape planning. Briefly, landscape planning practice must start with the anal
ysis of landscape, and an understanding and acceptance of the principles which 
govern the making of changes which respect its health and appearance. This must 
be followed at the planning stage by the idea of evolution of the landscape as 
opposed to a new cosmetic imposed on the landscape, by the assimilation of the 
plan into the ecology and type of landscape of the area, and by the need to consider 
growth, production and maintenance as integral parts of the plan. If we are consi-
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dering the forest as an element in the arrangement of the spaces of a country, and 
surely this can only mean the landscape, there has always been the easy decision 
to give the difficult areas to afforestation. For example, in England the small finan
cial return by present day standards from agriculture on the exposed uplands is a 
temptation to the farmers to sell to some afforestation body, or the low fertility 
status of some sandy soil areas for agriculture again is a temptation f or change 
to afforestation with species able to thrive in these conditions. These changes may 
well be the right ones, but they raise the question whether restricting the forests 
to the less favourable agricultural areas is the right policy for the health of the 
landscape for a long time into the future. Maybe, we should be prepared to accept 
a slightly lower standard of living as measured in sophisticated urban terms from 
either a reduced agricultural output or a more expensive and intensive agricultural 
policy - in order to introduce a long term rotational plan to change intensively
used agricultural areas back to their original forest cover for at least one climax 
period. The objectives of landscape planning, working without exact knowledge of 
the long term future of man-made landscape changes, favour a closer relationship 
between land uses and the basic natural landscape. 

Under the present situation of land use decisions. based upon the needs of the 
moment, what opinions can the landscape planner give about the location of forests 
in the landscape? Clearly, the first objective is the conservation of the natural for
ests. The situation in this respect is very different as between one country and an
other. In the Scandinavian countries and some tropical countries, there remain vast 
areas of natural forest. With the growing concern for the biological health of the 
World and the example of many countries who denuded their lands of forests, there 
should be a very careful study of a pattern for future openings into the forest and 
for ways of felling the timber reserves which do not interfere with the health of the 
forest. In England and many other developed countries, the few areas which can 
be considered natural forest should be rigidly conserved, not only for their intrinsic 
interest, but as «incubators» for maintaining the native flora and fauna from which 
new genera tions can spring for populating other areas. 

Generally speaking, the richer kinds of forest (i. e. in the variety and range of 
the flora and fauna) occupied the lowlands and particularly the valley floors where 
the better soils lie and the ground water supply is more continuous, while the 
uplands on the valley sides and above the valleys were either exposed or covered 
with coniferous or deciduous forests, both limited in the variety and range of the 
flora and fauna and often in density. But when man came along and changed the 
landscape, the closed landscape of the valleys became open spaces, and in some 
countries the valley sides and uplands have now become more densely covered 
with forest as a result of afforestation practices and new techniques; in· England, 
the earliest agricultural areas were on the uplands until conditions were made safer 
in the lowlands. If both the agricultural and afforestation practices are based upon 
the principle of maintaining natural fertility, this reversal, as it nearly is in some 
cases, of the open and less dense areas from the uplands to • the lowlands, is an 
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acceptable development if man accepts the responsibility of taking over the role of 
the dominant in the landscape from the trees of the high forest and ·obeys . ecological 
principles. From the point of view of appearance, the open landscape in the vaHeys, 
contrasted with the more fully: closed landscape now seen on many uplands, high
lights the -contrast and gives a large-scale variety to the scene, replacing the intimate 
variety in the dosedlandscape of the lowland deciduous forest with the lesser inti
mate variety in the more open landscape of the uplands. 

In landscape planning, we have to give an opinion on the kind of forests that 
are to be newly planted or replanted. This issue has arisen as a result of the short 
term economic importance of coniferous trees in comparison with deciduous trees. 
In countries where conifers are frequent as native vegetation, this is not a very 
emotional- issue. But in countries where conifers have a very small place in the 
native vegetation, vigorous battles are fought over proposals to plant conifers. The 
landscape planner must, however, take a balanced view, but always on the under
standing that man accepts the responsibility of taking over the role of the dominant 
in an ecological sense. 

When the upland areas in England were almost completely cleared of the tree 
and shrub cover, .which was often quite .. thin, sheep grazing controlled the vegeta
tion so that only grass species and heather were present; this resulted in a carpet 
with -limited .. colour and textural variation. Many people oppose the planting of 
conifers on_ these areas without realising first, that there would be some kind of 
forest if Nature had been left alone, and second, that one green carpet is only being 
replaced with another. This opposition has some justification if the conifer species 
do not reflect the variations in the natural base of the landscape which led to varia
tion in -the cover of the controlled vegetation, i. e. some areas restricted to grass 
species or other areas predominantly heathers. lf the layout of the forest is such 
that the boundaries of the forest edge and the alignment of the rides and firebreaks 
do not accord with natural boundaries and with the topography, the forester must 
expect opposition, because of the poor visual result. 

lt is at the edge of the forest that one realises how the forest can give a three
dimensional appearance over and above that contributed by the topography. Partic
ularly, -when forest planting is at a small scale, does one realise the importance of 
this third dimension, as for example with the Amsterdam Forest Park. I am sure 
most foresters are aware of the research work on the size of clearings in a forest in 
relation to the most favourable microclimate (The Climate near the Ground, by 
R. GEIGER, Oxford University Press, 1965). I, myself, directed an investigation in 
1973 into the size, shape, character and boundaries of spaces in the landscape with 
reference to optimum favourable environmental conditions, which ranged wider 
than merely clearings in a forest, but the suspidon with which landscape research 
is regarded by research financing bodies prevented more than one year's work 
being undertaken. 

Small-scale afforestation in the form of small woodlands and shelter belts is also 
important in creating spaces in the landscape and thus avoiding the monotony of 
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large unbroken areas of agriculture, and at the same time contributing to improved 
microclimates and the ecological health of the landscape. The demands of the 
modern farmer for larger spaces in which he can make full use of his machines 
have to be appreciated, but landscape planning practice can only accept them if 
the new and larger spaces are also surrounded by new belts of trees. There is a 
technical difficulty with this proposal because it would in many cases involve agree
ment by two adjoining landowners, require financial inducement from the regional 
or national government, and probably need active participation by a central for
estry organisation, and these organisations do not like to undertake projects which 
are likely to be uneconomic in commercial forestry terms because of their small 
area and distribution. 

The growing interest in forests as a recreational resource · means the creation of 
spaces in forests for picnic areas, car parks, camping and other uses associated 
with recreation. These spaces need to be planned in relation to the environmental 
conditions, and also with regard to a plan of interesting routes through the forest. 
There is also the problem of fire risk to be considered which suggests that the tree 
species around the spaces should be those best able to resist conflagration, and 
consideration should also be given to their contribution to the appearance of the 
recreational area. 

I referred to the Amsterdam Forest Park, and also draw attention to the woods 
outside West Berlin, as examples not only of a valuable amenity, but as a type of 
landscape which can identify an urban area in comparison with the countryside 
around. There is interest currently in the possibility of urban fringes, and rural 
areas between towns located close to one another, being used for afforestation 
rather than for agriculture. Such a proposal can benefit the climate of the urban 
areas and provide them with a greater landscape contrast than was given by the 
adjoining agricultural use. Moreover, agriculture close to urban areas is often under 
pressure from vandalism, invasion by city people, and housing and other urban 
land use needs. 

I am sure that those who read this paper will have sensed that, in the context 
of landscape planning, forests are multipurpose and that the commercial objective 
is only one side of the essential part they play in a country's landscape resource. 
This wider view of forestry suggests the increasing complexity of the education 
needed by a forester and also the need for forestry organisations to ensure that they 
include a range of experts to cover the multi-purposes of forests. 

Summary 

The forest in the 20th century is accepted as a multipurpose landscape - for 
industry, for its ecological contribution, and for its amenity value. The landscape 
planner is concerned with these aspects and also many other associated aspects. 
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The paper draws attention to the removal of the natural forest cover in some 
countries, and to the attitude of the general public to new plantings, and explains 
how landscape planning principles require that proposals for types of landscape 
should be related to the natural conditions and to one another, as well as for eco
nomic and amenity purposes. The situation . regarding the location of new forests 
in England is described, and the point made that the valleys, once with a rich tree 
cover, are now open for agricultural purposes. Reference is made to the question 
whether coniferous or deciduous species should be planted on land once covered 
with deciduous species. 

The edge of the forest, where the three-dimensional effect is seen, is discussed 
from the point of view of its appearance, together with the question of the size of 
spaces in the forest and their place in recreation. Reference is made to the contribu
tion of woodlands to the creation of spaces in the agricultural landscapes. Finally, 
the possibility of using the land immediately around cities for forest belts is dis
cussed. 

Zusammenfassung 

Der Wald als räumliches Element der offenen und urbanen Landschaft 

Der Wald des 20. Jahrhunderts ist zur Mehrzwecklandschaft geworden: Er dient 
wirtschaftlichen und ökologischen Zwecken sowie zur Erholung ; Mit diesen und 
vielen anderen damit verbundenen Aspekten beschäftigt sich der Raumplaner. 

· Der Referent weist auf die in einigen Ländern verschwundene natürliche Bewal
dung und auf die Reaktion der Öffentlichkeit gegenüber Aufforstungen hin. Nach 
landschaftsplanerischen Grundsätzen müssen Vorschläge für Landschaftsgestaltung 
auf den natürlichen Gegebenheiten basieren, gegenseitig aufeinander abgestimmt 
sein · und auch die wirtschaftliche und erholungstechnische Zweckbestimmung be:
rücksichtigen. Die Lage hinsichtlich des Standortes von neuen Wäldern in England 
wird erläutert. Ehemals dichtbewaldete Täler stehen nun landwirtschaftlichen Zwek
ken offen. Die Frage wird aufgeworfen, ob Nadel- oder Laubhölzer auf früher mit 
Laubhölzern bestockten Standorten gepflanzt werden sollen. 

Der Waldrand mit seiner dreidimensionalen Wirkung wird besprochen und die 
Frage nach der Größe der Lichtungen im Wald und ihrer Bedeutung für die Erho
lung erörtert. Ebenfalls zur Sprache kommt der Beitrag der Gehölze zur räum
lichen Unterteilung von landwirtschaftlichen Flächen. Schließlich werden die Mög-

. lichkeiten besprochen, das Land in unmittelbarer Umgebung der Städte als Wald
gürtel zu verwenden. 

übers. Rosmarie Louis 

408 



Resume 

La foret, element spatial des paysages ruraux et urbains 

Au 2oe siede, la foret est devenue un paysage a buts multiples: eeonomiques, 
eeologiques, reereatifs. L'amenagiste du paysage s'oeeupe de ees aspeets et d'une 
foule d'autres qui leurs sont associes. 

Dans eertains pays, la eouverture boisee naturelle a disparu, le publie reagit faee 
aux nouveaux boisements: les projets d'amenagement du paysage doivent se baser 
sur les donnees naturelles, etre eo.ordonnes entre eux, tenant eompte tant des buts 
eeonomiques que reereatifs. L'auteur deerit la situation aetuelle eoneernant l'em
plaeement de nouvelles forets en Angleterre et releve que les vallees a l'origine 
richement boisees sont aujourd'hui oeeupees par l'agrieulture. La question de 
savoir s'il faut planter du resineux ou des feuillus sur les stations oeeupees ante
rieurement par la foret feuillue est diseutee. 

L' expose traite des lisieres, avec leur aetion tri-dimensionnelle et diseute le pro
bleme de l'etendue des clairieres en foret et de leur importanee pour les loisirs. 11 se 
refere egalement au röle des boises dans la division spatiale des paysages agrieoles. 
11 discute enfin les possibilites de ereer des eeintures vertes a proximite immediate 
des villes. 

Trad. J.-F. Matter 

Riassunto 

L' elemento spaziale bosco nel paesaggio urbano e di campagna 

Il bosco del 20° seeolo ha assunto moltepliei funzioni ( di tipo eeonomieo, eeo
logieo e ricreativo ). Il pianifieatore si oeeupa di questi e molti altri aspetti. 

Il relatore aeeenna ai paesi ehe hanno perso la eopertura forestale naturale ed 
alla reazione dell'opinione pubbliea nei eonfronti dei rimboschimenti. Seeondo i 
principii della pianifieazione del territorio le proposte per la sistemazione del 
paesaggio devono basarsi sulle possibilita offerte dalla natura, devono essere eoordi
nate fra di loro e devono rispettare i fini eeonomiei ed anehe le modalita teeniche 
neeessarie all'adempimento della funzione ricreativa. Il relatore espone poi i eri
teri adottati in lnghilterra nella seelta dei siti destinati alla ereazione di nuovi boschi 
e pone la domanda a sapere se debbano essere piantate conifere piuttosto ehe lati
foglie laddove un tempo creseevano solo quest'ultime. 

Vengono inoltre diseussi: l'influsso tridimensionale del margine del boseo, l'in
cisivita dei tagli sul valore ricreativo della foresta ed il contributo dato da alberi ed 
arbusti alla rottura dei grandi spazi agricoli. lnfine il relatore analizza le possibilita 
offerte <lalle aree circonvicine alle eitta per la ereazione di nuovi boschi. 

Trad. R. Buffi 
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2. Teil 
Wald und Naturschutz 

Le röle de la foret et 
du forestier dans la protection de la flore 

JEAN -LOUIS RICHARD 

1 lntroduction 

A premiere vue, la biocenose stable et de structure elaboree qu' est une · foret 
devrait offrir les garanties les plus serieuses pour la conservation de la flore. C'etait 
le cas il y a 4000 ans ou, sous un climat comparable au nötre, la foret primitive 
recouvrait presque toute l'Europe au-dessous de 2000 m d'altitude. Mais celle-ci 
etait sans doute composee de peuplements beaucoup plus vieux que ceux que nous 
connaissons aujourd'hui, avec toutefois des clairieres naturelles·· creees d'une part 
par la chute des tres vieux arbres ou meme de peuplements entiers deracines par le 
vent, d'autre part par des conditions ecologiques speciales hostiles a 1a foret: marais, 
rivieres a meandres, regions a climat trop continental, sols tres superficiels, eboulis, 
couloirs d'avalanches, etc. 

Les defrichements, commences vers 2000 ans avant J. C. pour gagner des sur
faces de päturages, se sont intensifies a partir du Moyen-Age aux depens des forets 
les plus productives dans le but d'etendre les cultures de cereales necessaires a l'ali
mentation d'une population en forte augmentation. Au 19e siede enfin on prend 
conscience du röle economique de la foret et l' on deploie de grands efforts pour sa 
conservation (du moins en Europe) et pour ameliorer sa production. C'est a cette 
meme epoque qu'on s'aper9oit que les coniferes, et notamment l'epicea, ont une 
valeur economique superieure a celle des feuillus et qu'ils conviennent mieux 
comme pionniers dans les reboisements. On decouvre aussi qu'ils se .pretent parti
culierement bien aux modes de traitement aussi primitifs que barbares que sont la 
coupe rase, 1a coupe d'abri et la coupe bar bandes, importes d'Allemagne. En meme 
temps, on decouvre les «bienfaits» du drainage des zones humides qui porte la plus 
grande responsabilite dans l'appauvrissement de la flore, et, plus recemment, de 
toute une gamme de produits chimiques comme les defoliants, les desherbants, les 
produits de protection contre l'abroutissement et 1a frayure du gibier, voire meme 
les engrais! 
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Notre generation a donc herite .de forets dont une partie consiste en mono
cultures de coniferes, une partie en taillis de feuillus vieillissants, une partie en 
futaies melangees traitees intensivemen.t et une partie. en futaies jardinees. A part 
quelques rares exceptions dans les Alpes, nous n'avons plus de forets vierges et les 
forets marecageuses ont presque toutes disparu! La situation n'est donc pas bril
lante pour la flore forestiere qui de toute maniere est plus pauvre que celle des 
prairies. 

2 Protection de la flore dans la foret productive 

II peut paraitre pretentieux qu'un homme qui ne pratique plus la profession de 
forestier donne des conseils. Toutefois, mon experience dans la cartographie de la 
vegetation forestiere et ma connaissance de la flore de notre pays m'autorisent a 
faire les remarques suivantes d.'ordre pratique. Dans la foret productive, la flore 
est menacee par des phenomenes sur lesquels le forestier peut exercer un contröle. 
Les points suivant me semblent meriter notre attention: 

a) Pour proteger efficacement la nature et la flore en particulier, il faut commencer 
par connaitre les .. plantes, les mammiferes, les . oiseaux, les insectes, les . cham
pignons, .les lichens • et. surtout les associations vegetales, fideles indicatrices du 
milieu .. II faudrait. donc. intensifier l' enseignement des sciences naturelles et sm
tout decharger !es inspecteurs forestiers de taches administratives pouvant etre 
executees mieux et plus rapidement par un ordinateur, pour leur laisser le temps 
d'apprendre .a mieux connaitre les communautes vegetales de leur arrondisse
ment, voire meme d'en etablir eux-memes la carte phytosociologique avec l'aide 
d'un specialiste. A cet egard, je citerai l'exemple d'un canton de Suisse occiden
tale dont toutes les forets ont ete cartographiees par un phytosociologue ( et ou 
un extrait de la carte de la vegetation figure meme dans le plan d'amenagement), 
ce.qui n'empeche pas que dans un arrondissement on procede a la transforma
tion directe par coupe rase et plantations d'epiceas de peuplements feuillus en 
station du Carici-Fagetum, peuplements qui meriteraient au contraire protection 
en raison de la richesse de leur flore, de leur faible productivite et de leur proxi
mite d'une ville! II ne sert donc absolument a rien de dresser des cartes de vege
tation si celles-ci ne sont pas mises en pratique et si l'inspecteur d'arrondisse
ment n'a ni le temps ni l'interet de s'occuper d'autres choses que de problemes 
techniques. 

b) Le mode de traitement devrait etre choisi en fonction de la vegetation naturelle 
potentielle et adapte avec beaucoup de souplesse a chaque station. A part la 
Coupe rase, chacun a ses qualites, a condition d' etre adapte au temperament des 
essences de la vegetation potentielle. Cependant, il me semble que le jardinage 
(Plenterung), avec ses multiples variantes, est celui qui permet le mieux de tenir 

412 



compte de la variete des stations et de leurs peuplements. Dans ce cadre, la 
regeneration par voie naturelle et par petites surfaces devrait etre la regle. 

c) II est a peine necessaire de relever que certains arbres f orestiers· eux-memes ont 
ete evinces par des pratiques sylvicoles inadequates, notamment par un jardinage 
trop conservateur: il s'agit surtout des essences de lumiere concurrencees par le 
Sapin et le Hetre ou meme extirpees intentionnellement comme « bois blancs». 
Ce sont les Sorbiers (Sorbus aria, S. torminalis, S. domestica, S. aucuparia et 
leurs hybrides), les Erables (Acer pseudoplatanus, A. opalus, A. platanoides, 
A. campestre ), le Charme, les Chenes ( qui ont tragiquement regresse depuis une 
centaine d'annees et qu'on n'a plus le courage de regenerer), les Cerisiers(Prunus 
avium, P. padus ), l'Orme, les Tilleuls, etc.; parmi les coniferes, le Pin sylvestre 
et l'If. 

d) Les drainages de sols f orestiers detrempes ont rarement sur la production un 
effet stimulant en rapport avec les frais occasionnes; en outre, ils provoquent la 
rarefaction ou la disparition de pteridophytes tres sensibles comme par exemple 
Osmunda regalis, Blechnum spicant, Dryopteris limbosperma, D. cristata, Mat
teuccia struthiopteris, Lycopodium selago, 'L. inundatum, L. complanatum, L. 
clavatum. Ils provoquent egalement la disparition des lieux de reproduction des 
batraciens. 

e) Les monocultures de coniferes, surtout en plaine et a l'etage montagnard infe
rieur, provoquent - est-il besoin de le rappeler? - un appauvrissement conside
rable de la macroflore, de la microflore bacterienne du sol, de la faune du sol 
(lombrics, etc~) en immobilisant l'azote dans l'humus de surface a decomposition 
tres lente. Chacun le sait et cependant on persiste a faire des monocultures ... 

f) II faudrait laisser vieillir davantage certains peuplements et eviter dans certains 
cas le retour trop frequent des coupes dans les memes stations: on permettrait 
ainsi aux horizons superieurs du sol de murir, de former de l'humus de forme 
elaboree, riche en mycorrhizes, en mousses Oll en lichens. Dans certains secteurs, 

· on devrait meme laisser subsister de tres vieux arbres destines a pourrir sur place. 
On permettrait ainsi non seulement la · survie de plantes rares liees a la matiere 
organique en decomposition lente (Epipogium, Corallorhiza, Monotropa, Pyrola, 
Epipactis, Neottia, Cephalanthera, etc.), mais on favoriserait du meme coup 
l'avifaune (pics) et le developpement des fourmilieres. 

g) On devrait exclure la p1antation d' essences non indigenes dans les stations sui
vantes: 
1. dans tous les paysages de qualite exceptionnelle, par exemple les objets KLN/ 

CPN; 
2. dans les zones de delassement a proximite des grandes agglomerations, pour 

habituer le public a voir des forets aussi naturelles que possible (la foret n'est 
pas un arboretum!); 

3. dans toutes les stations extremes qui seront mentionnees au chapitre 3. 
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h) Ainsi que la communaute de travail pour les reserves forestieres le projette a · 
l'echelon national, on devrait creer dans chaque canton un echantillonnage de 
rese.rv~s forestieres integrale~ representatives des diverses communautes vege
tal.es naturelles, comme objets de reference et d'etude destines au personnel 
forestier, aux naturalist .es etau public des generations futures. 

i) . On devrait renoncer a creer d_es chemins de devestiture qui ne sont pas absolu
ment indispensables: en effet, on voit trop souvent encore l'ouverture de chan
tiers de chemins dans . les forets peu productives qui font ensuite les frais de 
l'amortissement de ces chemins. 

j) Les clairieres sont un lieu de diversification de la flore forestiere et permettent 
la succession d'associations vegetales orginales (Epilobion angustifolii, Atropion 
belladonnae, Sambuco-Salicion). On devrait avoir la patience de laisser evoluer 
naturellement la vegetation des clairieres sans les replanter. 

3 Conditions ecologiques speciales favorables a la diversite 
de la flore et de 1a vegetation 

Aujourd'hui, par suite des defrichements, des «ameliorations» foncieres parfois 
exagerees, de l'urban1sation, la variete des hotopes g·arantissant le maintien d'une 
flore riche et d'une vegetation diversifiee se reduit donc a peu de chose. La rarefac
tion des milieux speciaux a prövoque l'extinction de nombreuses ~speces vegetales 
et animales Oll leur deplacement dans des biotopes secondaires hors de la foret , 
comme par exemple certaines hautes herbes nitrophiles des forets riveraines qui 
sont devenues ruderales. 

II existe heureusement encore en Europe centrale, quoique sur de toutes petites 
surfaces, de nombreuses stations Oll la foret atteint sa limite naturelle physiologique. 
Ce sont ces lisieres naturelles qui hebergent la flore la plus riche et la plus diversi
fiee. Voici quelques exemples de ces ecosystemes complexes Oll se cötoient la foret, 
les arbustes de lisiere (le manteau), les hautes herbes mesophiles (l'.ourlet), la prairie 
ou la lande: 

a) Dans les regions marecageuses de plaine, la zone de contact entre l'Aunaie 
(Alnion glutinosae, Alno-Padion) ou la Pinede (Molinio-Pinetum, Calamagros
tio-Pinetum) et les prairies a grandes Laiches (Caricion rostratae), les prairies a 
petites Laiches (Caricion davallianae) ou les roselieres (Phragmition); c'est une 
zone contestee ou les buissons (Salix, Frangula, Viburnum, Juniperus) progressent 
ou reculent en fonction des inondations. 

b) A l'etage montagnard, la zone de contact entre la foret de Pins a crochet ou 
celle d'Epiceas (Sphagno-Pinetum, Sphagno-Pice etum) et la tourbiere vivante 
humide avec ses gouilles et ses tapis de Sphaignes (Caricetum limosae, Sphagne
tum medii). 
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c) Dans les vallees internes des Alpes, la zone de contact entre la Pinede xerophile 
(Ononido-Pinion), la pelouse steppique (Stipo-Poion carniolicae), et l'associa
tion a Juniperus sabina, J. communis, Colutea arborescens, Cotinus coggygria, 
Berberis, Prunus mahaleb, etc. 

d) Au pied du Jura, les stations Oll la foret de Chene et la Hetraie seche (Quercion 
pubescentis et Cephalanthero-Fagion), font place aux arbustes (Berberidion), 
puis aux pelouses a orchidees (Bromion) en mosaique avec des groupements 
riches en therophytes (Alysso-Sedion). 

e) A l'etage subalpin superieur, la zone oll la lande a Ericacees (Empetro-Vaccinie
tum) ou le fourre a Saules (Salicetum helveticae) se substituent progressivement 
a la foret d'Aroles et de Melezes (Rhododendro-Vaccinietum cembretosum). 

f) Les haies et les bosquets, si convoites par les services d'ameliorations foncieres, 
sont des formations analogues secondaires, separees de leur contexte primitif, 
mais qui meritent protection au meme titre que les lisieres naturelles. 

Des exemples comme ceux qui precedent existent encore un peu partout, parfois 
en surfaces tres petites mais suffisantes pour le maintien de biocenoses rares. C'est 
donc dans les milieux de ce genre, offrant des conditions ecologiques speciales et 
variees, qu' on devrait creer de nouvelles reserves. Cette demarche pourrait se faire 
a peu de frais puisque la plupart de ces stations ne rapportent aucun benefice finan
cier a leur proprietaire. 

4 Conclusion 

La foret naturelle constitue pour le moment encore le principal refuge de la vie 
sauvage, le refuge d'un potentiel genetique irrempla9able. Nous avons la chance de 
posseder en Europe une certaine proportion de forets equilibrees semi-naturelles. 
Cependant, dans les pays qui nous entourent, les perspectives d'evolution de la 
sylviculture qui fait toujours appel a la coupe rase et a la plantation d'essences 
exotiques a croissance rapide, voire m~me aux engrais et aux desherbants chi
miques, nous laissent entrevoir - helas! - un prompt retrecissement des surfaces 
de nature sauvage et la disparition toujours plus rapide des organismes lies a la 
foret, comme ce fut le cas pour la flore et la faune des marais a la suite des drai
nages excessifs du 19e siede. Chacun de nous doit reagir contre la tendance de 
certains fonctionnaires zeles et «efficaces» de ne considerer la foret que comme une 
usine a produire du bois. Si l'un des objectifs du Comite europeen pour la sauve
garde de la nature et de la vie sauvage consiste a creer a travers l'Europe entiere 
un echantillonnage aussi complet que possible de la foret naturelle, cela est fort 
bien. Mais cela ne suffit pas si nous continuons a assister passivement a la destruc
tion des restes de forets semi-naturelles de plaine qui sont menacees par l'extension 
des villes, des complexes industriels, des voies de communication, ou meme, dans 
certains pays, par une sylviculture qui n'a plus rien de biologique. 
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Resume 

Par suite de drainages, de monocultures de coniferes, voire meme de sylviculture 
intensive, notre generation a herite de forets dont une partie ont perdu la variete 
propre a la foret primitive. Dans les forets productives, le sylviculteu,r pourrait ame
liorer les conditions de survie de communautes vegetales menacees, a condition 
d'avoir re9u la formation phytosociologique adequate, d'etre decharge de taches 
administratives, d'adapter encore mieux le traitement aux differentes stations, de 
renoncer a une partie des cultures, enfin de traiter certaines parcelles plus exten
sivement. Dans les milieux improductif s ou la foret est en contact avec des forma
tions buissonnantes (lisieres naturelles) et des prairies, la mosaYque des stations 
garantit la survie d'une flore plus riche et toute mesure d'amelioration devrait etre 
proscrite. Enfin, puisque la foret constitue encore le refuge d'un potentiel genetique 
irrempla9able, le reseau des reserves devrait etre etendu. 

Zusammenfassung 

Die Rolle des Waldes und jene des Försters im Naturschutz 

Infolge Entwässerungen, Reinkulturen von Nadelbäumen und sogar «intensiven» 
Waldbaues wurden unserer Generation Wälder vererbt, von denen ein Teil die 
für den Urwald bezeichnende Mannigfaltigkeit verloren hat. In den Wirtschafts
wäldern könnte der Waldbauer die Bedingungen für ein überleben bedrohter Wald
gesellschaften unter folgenden Voraussetzungen verbessern: er sollte über die nöti
gen pflanzensoziologischen Kenntnisse verfügen, von Verwaltungsaufgaben .ent
lastet werden, die Waldbehandlung noch besser den verschiedenen Standorten an
passen, auf einen Teil der Kulturen verzichten und schließlich gewisse Waldteile 
extensiver bewirtschaften. Auf ertragslosen Böden, wo der Wald an Strauchgesell
schaften und Wiesen grenzt, gewährleistet das · Standortmosaik das überleben einer 
reicheren Pflanzendecke; hier sollte auf jegliche Verbesserungsmaßnahme verzichtet 
werden. Da schließlich der Wald den Zufluchtsort eines unersetzbaren genetischen 
Potentials darstellt, sollte das Netz von Waldreservaten erweitert werden. 

übers. J.-F. Matter 

Summary 

The part of the forest and the forester in the nature protection 

Because of drainage, pure culture of conifers, · and even «intensive» silviculture 
our generation inherited forests, that partially have lost the diversity that charac
terizes the virgin forests. In the cultivated forests the silviculturist could improve 
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the chances of survival of threatened forest communities under the following condi
tions: he should have the neeessary plant soeiological knowledge, be relieved from 
the administrational tasks, adjust the treatment of the forest even better to the 
different sites, do without parts of the cultures, and finally he should manage some 
parts of the forest more intensively. On unproduetive soils where the forest borders 
on bush eommunities and meadows, the site mosaic guarantees the survival of a 
rieher plant cover; here no improvement measurements should be undertaken. As 
finally the forest represents the retreat of an irreplaeeable genetic potential, the net 
of forest reservations should be. expanded. 

Trans!. Ursula Jenter 

Riassunto 

II ruolo del bosco e dell'ispettore forest.ale nell'ambito della protezione 
della natura 

In seguito a prosciugamenti, monoculture di conifere e persino in seguito ad un 
tipo intensivo di selvieoltura, la nostra generazione ha ereditato boschi ehe hanno 
in parte perso la varieta ehe e propria della foresta vergine. Per poter contribuire 
alla salvaguardia delle associazioni forestali minaeciate, il selvicoltore dovrebbe 
possedere un eerto bagaglio d'informazioni nel campo della fitosoeiologia, dovrebbe 
poter delegare parte dei eompiti dell'amministrazione, dovrebbe adattare ancor 
meglio il trattamento del bosco alle eondizioni della stazione ed infine dovrebbe 
preferire un tipo di selvicoltura maggiormente estensiva, rinunciando anche ad una 
parte delle piantagioni. 

Su terreni la cui produttivita potenziale e nulla o quasi e nelle vieinanza di asso
ciazioni di prato e di eespugli, un rieco mosaico di stazioni garantisee la crescita di 
un soprassuolo vegetale molto variato. In questi posti si dovrebbe rinunciare a qual
siasi miglioria. Dato ehe il bosco e il rifugio di un potenziale genetieo insostituibile, 
e auspieato un aumento delle riserve forestali. 

Trad. R. Buffi 
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Wald und zoologischer Naturschutz 

KURT EIBERLE 

1 Einleitung 

Kennzeichnend für den Wald als Lebensstätte von Tiergemeinschaften ist die 
umfangreiche pflanzliche Biomasse, deren Strukturteile äußerst mannigfaltig und 
räumlich ungleichmäßig angeordnet sind. Dadurch unterscheiden sich alle Wälder 
trotz ihrer individuellen Eigenart von den übrigen terrestrischen Lebensstätten, so 
daß im allgemeinen auch ihre Artenkapazität für die Tiere größer ist als in ein
seitiger strukturierten Pflanzengemeirischaften. Während es in den vom . Menschen 
geschaffenen Lebensstätten vielfach darum geht, die Weiterexistenz bestimmter 
Tierarten durch Maßnahmen der Biotoperhaltung zu sichern, stellt im Wald die 
für alle Waldfunktionen erstrebenswerte, weitgehend durch Selbstregulierung be
wirkte Beständigkeit der gesamten ~ebensgemeinschaft ein primäres Ziel der Wald
behandlung dar. Demzufolge steht hier die Erhaltung eines naturnahen Häufigkeits
gefüges der Tiergemeinschaft im Vordergrund, weil die Förderung einzelner Tier
arten stets an die Arten-Individuen-Relation naturnaher Waldformen gebunden ist. 

2 Vielfalt der Tierwelt 

21 Mannigfaltigkeit der Lebensbedingungen 

Die Artenzahl einer Lebensgemeinschaft ist um so größer, je vielseitiger die 
Lebensbedingungen innerhalb einer Lebensstätte sind. Diese Mannigfaltigkeit der 
Lebensbedingungen resultiert im Wald aus den vorhandenen Bestandesschichten, 
Waldentwicklungsstufen und Baumartenmischungen, wodurch jene Strukturteile 
der Vegetation - die für die Tiere als Träger von pflanzlichen oder tierischen 
Requisiten eine Rolle spielen - im Raume ausgesprochen ungleichförmig angeord
net sind. Dieser Umstand ist für spezialisiertere Tierarten bedeutungsvoll, indem 
sie bei einer kumulativen Verteilung der bevorzugten Nahrungskomponenten besser 
befähigt sind, diese hinreichend auszunützen und den Konkurrenzkampf mit jenen 
Arten zu bestehen, die einen weiten Nahrungskreis besitzen. Der naturnahe Wald 
vermag somit die ursprüngliche Artenvielfalt der Waldtiere besser zu bewahren als 
andersartige Lebensstätten der Kulturlandschaft, wo infolge des einseitigeren und 
gleichmäßiger verteilten Nahrungsangebotes die eurypotenten Tierarten stark über
wiegen. 
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22 Konstanz der Lebensbedingungen 

In naturnah strukturierten Wäldern gibt es neben einigen wenigen allgemein ver
breiteten Arten stets auch eine größere Zahl von Tierformen, die nur spärlich oder 
sporadisch vorkommen und dadurch anzeigen, daß ihre Habitate von beschränktem 
Umfange sind. Für sie alle liegt das Risiko der Arterhaltung primär in der groß
flächigen Umformung der Waldbestände in gleichförmige, nach Mischung und 
Struktur monotone Lebensstätten. Eine der Eigenart und Vielfalt der Tierwelt ent
sprechende Eigenschaftsstetigkeit der Lebensstätten wird deshalb auf die Dauer 
nur durch einen naturnahen Waldbau sichergestellt, dessen wesentliche Merkmale 
darin bestehen, daß die gesellschaftsprägenden Baumarten nachhaltig nachgezogen 
werden- und daß die Walderneuerung großenteils mit Naturverjüngungsverfahren 
erfolgt, die den örtlichen Standorts- und Bestandesverhältnissen bestmöglich an
gepaßt sind. 

23 Wirkung des Waldes auf die Tierwelt benachbarter Lebensräume 

Eine besondere Bedeutung für die Tierwelt der Kulturlandschaft kommt jenen 
Lebensstätten zu, wo sich auf kleinem Raum verschiedenartige Vegetationsformen 
gegenseitig durchdringen. Insbesondere im Übergang des Waldes und der Klein
gehölze zum offenen Land, zu den Gewässern und zu den alpinen Weiden und 
Zwergstrauchheiden sind die Lebensmöglichkeiten oft derart vielseitig, daß sie die 
enge Nachbarschaft von Tierarten unterschiedlichster Ansprüche erlauben. In die
sen Grenzbereichen sind deshalb nicht nur die charakteristischen biotopeigenen 
Tierarten, sondern auch die eigentlichen Vertreter von heterogen beschaffenen 
Lebensstätten anzutreffen. Außerdem kommen hier jene zahlreichen Tierarten vor, 
die ihren Aufenthalt zwischen verschiedenen Pflanzengesellschaften regelmäßig 
wechseln. 

Der Wald und die Kleingehölze vermögen deshalb den Artenreichtum der Tier
welt weit über den eigenen Bereich hinaus vorteilhaft zu beeinflussen, und sie er
füllen diese Funktion weniger durch die Fläche als vielmehr durch den Umfang 
ihrer Randzonen. 

24 Einfluß des Waldes auf die winterlichen Lebensbedingungen 

In den gemäßigte!} Breiten führen die jahreszeitlichen Veränderungen von Klima 
und Vegetation regelmäßig zu einer Wandlung der trophischen Situation. Allgemein 
bekannt sind die klima- und nahrungsbedingten Ortsveränderungen der freileben
den Wiederkäuer, von denen die meisten Arten im Winter lebensgünstigere Wald
gebiete auf suchen und dort vor allem auch von Nahrungsbestandteilen leben, die 
sie von den erreichbaren Holzgewächsen gewinnen. Weit weniger ist man sich da
gegen bewußt, welche Rolle die verschiedenen Vegetationsformen für die über-
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winterung der Vögel spielen, indem die offenen Landschaftsteile zwar bedeutende 
Individuenzahlen aufnehmen, in Waldgebieten aber die Artenzahl weit größer ist. 
Die klimagünstigen Waldgebiete leisten somit einen eigenständigen Beitrag zum 
winterlichen überleben der Vogelwelt und sind insbesondere für jene Arten lebens
wichtig, die keine dauerhafte Umstellung auf das Nahrungsangebot des Kultur
landes vornehmen können. 

3 Waldbau und Tierwelt 

31 Baumartenwahl 

Im Wirtschaftswald werden die Lebensstätten der Tiere vor allem von den wald
baulichen Verfahren geprägt. Der Wahl der Baumartenmischungen kommt dabei 
insofern eine übergeordnete Bedeutung zu, als dadurch die wesentlichen Merkmale 
der Lebensstätten, wie etwa die Vertikalstruktur, die Altersgliederung, ihre Eigen
schaftsstetigkeit und Eigenart, für sehr lange Zeiträume vorgegeben sind. In diesem 
Zusammenhang ist zu betonen, daß in Reinbeständen aus standortsfremden oder 
florenfremden Baumarten die Zahl der Vogelarten stets wesentlich vermindert ist 
im Vergleich mit jenen Waldgebieten, die über eine naturnahe Baumartenkombina
tion verfügen. Diese Monokulturen sind aber auch deshalb abzulehnen, weil sie als 
Regenerationsgebiete für bedrohte Tierarten ungeeignet sind. Die Nachzucht von 
standörtlich geeigneten Gastbaumarten wird dagegen keinen Verlust von angestamm
ten Tierarten zur Folge haben, sofern die standortsheimischen Baumarten im Neben
bestand und als eigentliche Mischbaumarten erhalten werden können. 

32 Wahl der Umtriebszeit 

Der Einfluß der Umtriebszeit und gleichbedeutend auch der des speziellen Ver
jüngungszeitraumes auf die Artenzahl von Vögeln und Kleinsäugern ist durch Unter
suchungen in unterschiedlichen Sukzessionsstadien und Waldentwicklungsstufen 
verhältnismäßig gut belegt. Danach nimmt die Zahl der Tierarten bis in die späten 
Sukzessionsstadien und bis in hohe Altersstufen der Waldbestände zu, weil sich 
mit zunehmendem Umfang der pflanzlichen Biomasse die Zahl der artspezifischen 
Habitate immer noch vermehrt. Wohl besitzen auch die Jungwaldflächen ihre kenn
zeichnenden Tierarten; da es im Wirtschaftswald aber nie an diesen fehlt, sind die 
gesunden und stabilen Altbestände für den zoologischen Naturschutz von ganz be
sonderem Wert. 

33 Verjüngungsverfahren 

über die forstliche Betriebsart werden mit den vorherrschenden Verjüngungs
verfahren die Lebensstätten ganzer Waldgebiete geformt, wobei die Hiebsgröße, die 
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speziellen Verjüngungszeiträume und die Verjüngungsart auch von tierökologischer 
Bedeutung sind. Nicht umsonst liegen beispielsweise die Rückzugsgebiete des Auer
und Haselhuhnes heute großenteils in jenen Waldgebieten, wo die Walderneuerung 
vorwiegend kleinflächig und langfristig, fast ausschließlich auf dem Wege der Natur
verjüngung erfolgt, wie dies am zweiten Exkursionstag am Beispiel des Plenter
waldes anschaulich gemacht werden kann. Um die Konstanz der Lebensbedingun
gen für die gesamte Tiergemeinschaft im Wirtschaftswald sicherzustellen, müssen 
die verschiedenen Entwicklungsstadien der Waldvegetation bereits schon auf den 
verhältnismäßig kleinen Waldflächen der Kulturlandschaft dauerhaft nebeneinander 
vorhanden sein. Diese Forderung wird wirksamer, als dies mit sekundären Urwäl
dern m~glich ist, mit nachhaltigen Nutzungen erfüllt, wobei die kleinflächige und 
langfristige Verjüngungstechnik des Femelschlages und der Plenterung dem Bedürf
nis nach vielseitig gegliederten Lebensstätten am besten entspricht. 

34 Waldpflege 

Wesentlich scheint mir auch der oft übersehene Umstand zu sein, daß sich auch 
mit der Waldpflege in der Form regelmäßiger Eingriffe in alle Waldentwicklungs
stufen die Kapazität der Lebensstätten steigern läßt. Damit können nicht nur man
che Baumarten erhalten werden, die zu einem zeitlich ausgewogeneren Nahrungs
angebot für die Tiere beitragen, sondern es wird dadurch vor allem auch sicher
gestellt, daß die Bestockungsglieder der Mittel- und Unterschicht lebensfähig blei
ben. Da sich die geschichteten Waldformen sowohl auf die Abundanzen als auch 
auf die Artenzahl der Vögel vorteilhaft auswirken, ist der Nebenbestand als Bestand
teil tierischer Lebensstätten ebenso wünschenswert wie für die rein waldbaulichen 
Aufgaben. 

4 Gefahren für die Tierwelt des Waldes 

41 Biozide und Industrieabfälle 

Auch dort, wo die Verwendung von Bioziden im Walde nicht üblich ist, muß 
man dennoch mit den Auswirkungen von Schadstoffen auf die waldbewohnenden 
Tiere rechnen, solange in den angrenzenden Lebensräumen Biozide und Industrie
abfälle regelmäßig in die Umwelt gelangen. 

Auch in Mitteleuropa wurde bei sechs verschiedenen Greifvogelarten eine stati
stisch gesicherte Eischalenverdünnung festgestellt, die auf den Einfluß von chlorier
ten Kohlenwasserstoffen und polychlorierten Biphenylen zurückgeführt und als ein 
schwerwiegendes Symptom einer gestörten Fortpflanzung bezeichnet werden muß. 
Mit Nachdruck muß aber hier auch auf die indirekten, meist unbeabsichtigten 
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Nebenwirkungen dieser Stoffe hingewiesen werden. Sie äußern sich in einer zuneh
menden Armut an Wildpflanzen und Insekten, die in den Lebensstätten des offenen 
Landes die Lebensmöglichkeiten für gewisse Tierarten schon heute stark beschrän
ken. 

42 Wildschäden 

Die Umwandlung der Naturlandschaft in eine hochproduktive Agrarlandschaft 
bedeutete für die freilebenden Wiederkäuer stets eine bedeutsame Erhöhung der 
Umweltkapazität, derzufolge ihre Bestände fortwährend einer höheren Gleich
gewichtsdichte . zustreben, als dies dem . natürlichen Regenerationsvermögen der 
Waldvegetation entspricht. Wenn wir deshalb im Interesse der gesamten Tier
gemeinschaft naturnahe Waldstrukturen erhalten wollen, muß der Mensch die 
Regulierung der Schalenwildbestände wirksamer vornehmen, als dies das Groß
raubwild jemals vermocht hätte. Mit Wildschadenvergütung und Wildschadenver
hütungsmaßnahmen allein lassen sich naturnahe Waldstrukturen auf die Dauer 
nicht erhalten. Vielmehr bedarf es dazu der vollen Handlungsfreiheit in der Wahl 
der Baumarten und Verjüngungszeiträume, die erst dann gewährleistet ist, wenn 
auf dem überwiegenden Teil der Jungwaldfläche die natürliche Verjüngung der 
standortsheimischen Baumarten ohne Schutzmaßnahmen vollzogen werden kann. 

43 Neueinbürgerung von Tierarten 

Deutlich muß man immer wieder auch auf die zum vornherein nie abschätzbaren 
Risiken hinweisen, die mit der Neueinbürgerung fremder Tierarten oder Tierrassen 
verbunden sind. Insbesondere kann die einheirp.ische Tierwelt durch Konkurrenz, 
Interferenz, Raub oder Krankheiten und durch die Veränderung autochthoner Tier
rassen in unerwünschter Weise beeinflußt werden, und es ist auch möglich, daß 
dadurch neuartige Schäden an Biotopen, Kulturen oder Haustieren entstehen. Da 
es unter mitteleuropäischen Verhältnissen nicht möglich ist, die Verbreitung solcher 
Tierarten auf naturferne Landschaftsteile zu beschränken, ist jede Neueinbürgerung 
grundsätzlich abzulehnen. In naturnahen Landschaften bedeutet sie nämlich nichts 
anderes als den Verlust der natürlichen, aus wanderungsgeschichtlichen und stand
örtlichen Ursachen entstandenen Eigenart tierischen Lebens. 

5 Folgerungen 

Für die praktische Durchführung des zoologischen Naturschutzes im Wald lassen 
sich die Grundsätze wie folgt zusammenfassen: 
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1. Im Walde richten sich die Bemühungen des zoologischen Naturschutzes primär 
auf die Erhaltung eines naturnahen Häufigkeitsgefüges der gesamten Tier
gemeinschaft und n~r in besonders begründeten Fällen auf einzelne Tierarten. 

2. Entsprechend der Mehrzweckfunktion des Waldes und der Bedeutung einer 
artenreichen Fauna für den Menschen ist ein wirksamer zoologischer Natur
schutz auf der gesamten Waldfläche anzustreben und nicht auf Teilflächen zu 
beschränken. 

3. Die Durchführung des zoologischen Naturschutzes ist im Wald an einen natur
nahen Waldbau gebunden. Der erstrebenswerten Vielgestalt und Eigenart der 
Lebensstätten entspricht die nachhaltige Erneuerung der standortsheimischen 
Baumarten und die Verjüngungstechriik des Femelschlages und der Plenterung. 

4. Mit einem naturnahen Waldbau kann die Biotoppflege für die waldbewohnen
den Tierarten ohne Zielkonflikte mit anderen Waldfunktionen vollzogen wer
den. 

5. In begründeten Fällen, zum Beispiel zur Erhaltung bedrohter Tierarten oder 
Kleintiergemeinschaften auf forstlichen Spezialstandorten sowie zur Wahrung 
erhaltenswerter Waldformen, die von kultur- und tierhistorischer Bedeutung 
sind, ist die Durchsetzung der zweckdienlichen Pflege.:.. oder Bewirtschaftungs
maßnahmen auf dem Wege von Vereinbarungen oder Schutzverordnungen an
zustreben. 

6. Für die Kleingehölze ist nicht nur der Schutz, sondern vor allem auch eine 
Lösung für die nachhaltige Pflege und Erneuerung notwendig. 

7. Die Schalenwildbestände sind auf ein waldbaulich tragbares Maß zurückzufüh
ren. 

8. Die Flächenapplikation von Bioziden ist bei einer naturnahen Waldbehandlung 
nicht notwendig und sollte deshalb auch nicht allgemein befürwortet werden. 

9. Die Neueinbürgerung fremder Tierarten in naturnahe Landschaften läßt sich 
nicht verantworten. Dasselbe gilt für die weitere künstliche Verbreitung stand
ortsheimischer Schalenwildarten in bereits bestehende Wildschadengebiete. 

10. Die Tierwelt des Waldes trägt Wesentliches dazu bei, das Naturerlebnis des 
Menschen zu bereichern. Die Synthese zwischen zoologischem Naturschutz und 
Waldbau, wie sie bei einer naturnahen Waldbehandlung als möglich erscheint, 
ist deshalb vor allem auch in den Naherholungsgebieten großer Ballungszentren 
dringlich. 

Zusammenfassung 

Im Walde stellt die für alle Waldfunktionen gleichermaßen erstrebenswerte 
Festigkeit und Beständigkeit der gesamten Lebensgemeinschaft ein primäres Ziel 
für seine Pflege dar. Da sich in naturnah strukturierten Wäldern ein charakteristi
sches Häufigkeitsgefüge innerhalb der zugehörigen Tiergemeinschaften ausbildet, 
in dem es neben einigen wenigen, allgemein verbreiteten und häufigen Arten stets 
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auch eine größere Zahl von Tierformen gibt, die nur spärlich oder sporadisch auf
treten, besteht im Wald das vordringliche Ziel des zoologischen Naturschutzes in 
der Förderung und Erhaltung einer standortsgemäßen Artenvielfal _t und nur im 
Rahmen der naturgegebenen -Arten-Individuen-Relation auch in der Erweiterung 
der ökologischen Nischen für .einzelne Tierarten. Als wesentliclfe Elemente für die 
Artenkapazität forstlicher Lebensstätten sind anzuführen: 

eine durch die Vertikalstruktur und die räumliche Anordnung der Baumarten
mischungen und Waldentwicklungsstufen geschaffene Mannigfaltigkeit der Vege
tationsstruktur; 
die mit Hilfe der nachhaltigen Bewirtschaftung angestrebte und für die speziali
sierten Tierarten lebenswichtige Konstanz der Lebensbedingungen; 
die vom Wald und von den Kleingehölzen durch Randeffekte erzeugte Bereiche
rung der Tiergemeinschaften in den benachbarten Lebensräumen; 
der lebensnotwendige Beitrag der Holzgewächse an die Ernährung der winter
residenten und winteraktiven Tierarten. 

Grundlegend für die Erhaltung standortsgemäßer Tiergemeinschaften ist ein 
naturnaher Waldbau, wobei insbesondere jene waldbaulichen Verfahren als vorteil
haft zu betrachten sind, die einer großflächigen ; gleichförmigen Umstrukturierung 
der Waldgebiete vorbeugen. 

Resume 

La foret et Ja protection de Ja nature dans Je secteur zooJogique 

La solidite et la stabilite de l'ecosysteme forestier, a atteindre pour l'ensemble 
des fonctions exercees par la foret, est un but primaire de son traiternent. Dans les 
forets· dont les structures sont proches de l'etat naturel, il se forme a l'interieur des 
communautes animales qui en font partie une texture de repartition dans laquelle, 
a cöte de quelques especes peu nombreuses presentes partout en effectifs eleves, on 
note toujours un plus grand nombre de formes animales qui ne sont que peu abon
dantes ou n'apparaissent qu'episodiquement. Ceci fait qu'en foret, le but principal 
de 1a protection de la faune consiste a favoriser et maintenir une diversite d'especes 
conforme au milieu naturel et, uniquement dans le cadre de la relation especes
individus, a elargir les niches ecologiques de quelques especes animales. Les ele
ments importants qui determinent la capacite en especes des milieux vitaux fores
tiers sont: 

une diversite de structure de la vegetation definie par la constitution verticale et 
la disposition spatiale des melanges d'essences forestieres et des stades de deve
loppement des boises; 

424 



la constance des conditions d'existence, qui est d'interet vital pour les especes 
animales specialisees et que l'on cherche a atteindre et a maintenir au moyen 
de la perennite du traitement forestier; 
l'enrichissement des communautes animales dans les biotopes avoisinants du 
aux effets de lisieres exerces par la foret et les buissons; 
la contribution d'importance vitale des vegetaux ligneux a la nutrition des 
especes animales residentes et actives durant l'hiver. 

Une sylviculture proche de la nature est d'importance capitale pour la conserva
tion de communautes animales adaptees au milieu naturel. Sont particulierement 
favorables les techniques sylvicoles allant a l'encontre de structures uniformes sur 
de grandes surfaces. 

Trad. J.-F. Matter 

Summary 

Forestal and Wild-Life Conservation 

Stability and continuity of the whole forest life community, both equally desir
able qualities for all forest functions, are a primary aim of any forest tending 
activity. A characteristic frequency distribution develops within any animal com
munity of «naturally» structured . forests. This means that besides a few but wide
spread and frequent species there are always a larger number of animal species 
which occur only rarely or sporadically. lt is therefore of the first importance for 
zoological conservation in the forest, to encourage and maintain a suitable diversity 
of species and, only within the limits of the natural ratio between species and indi
vidual, also to increase the number of ecological niches for individual species. The 
capacity of species in forest habitats is influenced by the following elements: 

a vegetation structure diversity caused by the vertical structure and spatial 
arrangement of the mixture of tree species and forest development stages; 
stability of living conditions aimed at, by sustained managment and being of vital 
importance for specialized animal species; 
the positive influence exercised by the edge of the forest and by small woods on 
animal communities in the neighbouring habitats; 
the vital contribution of woody plants to the feeding of animals who remain 
active in the area in winter. 

«Natural» silviculture is a basic condition for maintaining animal communities 
which correspond to the site. Silvicultural techniques which prevent large-scale 
uniform restructurization of the forests are of particular advantage to this end. 

Transl. Rosmarie Louis 
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Riassunto 

Bosco e protezione della fäuna 

La stabilita et la resistenza del biotopo nel suo insieme, richieste da tutte le fun
zioni del bosco, sono obiettivi d'importanza primaria delle eure colturali. Le comu
nita animali corrispondenti a quei diversi tipi di bosco ehe presentano un assetto 
naturale sono strutturate secondo una caratteristica distribuzione della frequenza 
delle speci: accanto a poche speci molto frequenti ed assai diffuse si trovano sempre 
molte speci dalla presenza sporadica. Percio nel bosco la protezione della fauna va 
cercata nel mantenimento e nel promuovimento della molteplicita di speci cor
rispöndente al tipo di stazione locale, e, unicamente entro i limiti dettati dalla 
relazione speci-individui ehe la caratterizza, nella creazione di nicchie ecologiche 
a favore di determinate speci. Nell'habitat forestale il potenziale di speci e determi
nato principalmente dai seguenti fattori: 

dalla varieta della struttura della vegetazione ( distribuzione delle mescolanze 
delle speci arboree e dei diversi stadi di sviluppo, struttura verticale del bosco); 
dalla costanza delle condizioni di vita, realizzabile con un'economia forestale 
basata sulla continuita e premessa per la sopravvivenza degli animali specializ
zatisi in un determinato ambiente; 
dall'arricchimento della fauna degli ecosistemi non forestali dovuto agli inter
scambi ai bordi di boschi e vegetazioni arboree fuori del bosco; 
dall'importanza vitale delle piante legnose per il nutrimento della fauna stan
ziale. 

Una selvicoltura ehe rispetti le leggi della natura e la premessa della salvaguar
dia della comunita animale corrispondente alle condizioni della stazione. Da questo 
punto di vista sono preferibili le tecniche selvicolturali ehe non comportano grandi 
capovolgimenti su vaste superfici. 

Trad. R. Buffi 
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3. Teil 
Wald und Erholung 

La foret, espace de foisir- ses fonctions, sa constitution 

PAUL ROISIN 

1 Notion de base de la foret a usages multiples 

Plus personne aujourd'hui ne conteste le caractere multifonctionnel des forets 
dans nos pays tres peuples et fortement industrialises d'Europe occidentale et cen
trale. 

Plusieurs legislations forestieres nationales, notamment les nouvelles lois fores
tieres d' Autriche et de la Republique Federale d' Allemagne, ainsi que · des projets 
de directives de la Commission Economique Europeenne ( C. E. E. ou Marche Com
mun) reconnaissent explicitement que la foret se trouve a present investie de trois 
groupes de fonctions: des fonctions de production, de protection et de recreation 
et qu'elle doit etre conservee et geree de fa9on a les assurer simultanement au plus 
grand profit de la societe tout entiere. 

La fonction de recreation, sans nul doute la plus nouvelle de toutes et qui prend 
partout une importance rapidement croissante depuis une ou deux deceimies, ne 
peut donc etre negligee. Elle doit etre consideree avec autant d'attention que les 
autres fonctions plus traditionnelles de la foret. Mais il importe tout autant de se 
garder de tout exces et d'eviter de faire croire, en s'appuyant sur des arguments 
d'ordre social d'ailleurs entierement valides, qu'a beaucoup d'endroits elle doit 
devenir preponderante sinon exclusive, au point de laisser loin derriere elle la pro
duction des regions accidentees, des nappes aquiferes, de la salubrite de l'air et des 

· microclimats locaux favorables a l'agriculture. 
Reconnaitre a la foret son aptitude. exceptionnelle a embellir le paysage, a servir 

d'espace de loisir ne peut donc entrainer roubli de ses autres utilites ni l'abandon 
des objectifs de production et de protection si etroitement lies a la nature meme de 
l'ecosysteme forestier. 

N'oublions pas que la production de bois, de resines, de liege et d'autres matieres, 
ressources naturelles renouvelables indispensables au bien-etre de l'homme et le 
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röle protecteur de la foret a l'egard des sols, des eaux et de l'atmosphere ont aussi 
des implications sociales tres lourdes, dont la negligence aurait des consequences 
desastreuses pour le bon fonctionnement de la societe contemporaine. 

Car la vraie foret sociale est celle qui, -dans son cadre ecologique propre impose 
par sa situation geographique, satisfait simultanement tous les besoins materiels et 
toutes les aspirations psychologiques et culturelles que la societe peut lui demander 
de couvrir a un moment de son histoire. 

11 s'ensuit que pour atteindre aussi parfaitement que possible tous ses objectifs 
· economiques et sociaux actuels et garder son aptitude a les assurer encore a l'avenir, 
la foret destinee a servir aussi d'espace de loisir doit avant taut rester une foret au 
sens entier du mot. A l' exception de quelques cantons taut proches de grandes 
agglomerations et strictement limites, elle ne peut etre transformee en un banal 
luna-park ni meme en un parc forestier improductif et mediocre protecteur des res
sources naturelles. 

11 faut au contraire qu'elle conserve sans mutilation appreciable son caractere 
fondamental de complexe vivant diversifie, en equilibre avec les elements physiques 
du milieu, que la nature lui a confere et qu'une exploitation raisonnable de ses res
sources gräce a une gestion sage a heureusement su lui maintenir encore a beau
coup d'endroits a travers les vicissitudes des demiers siecles. 

11 me parait ainsi que c'est essentiellement sur des bases ecologiques que doit 
etre pensee et assise la gestion de la foret appelee a servir de cadre aux loisirs, si 
l'on veut - et on doit le vouloir - qu'elle continue a rendre simultanement tous les 
autres services indispensables qu'on lui demande cöntinuellement. 

C'est la ma plus profonde conviction. Je suis particulierement heureux d'en 
apporter ici le temoignage et de rejoindre de cette fa~on tous nos collegues qui, au 
cours de cette semaine, abordent dans cette meme optique ecologique les divers 
problemes souleves par la conservation de la foret dans les regions tres peuplees 
d'Europe. 

2 Constitution de Ia foret - espace de Ioisir 

Apres avoir ainsi replace la fonction recreative de la foret dans sa veritable per
spective ecologique, economique et sociale et enonce le principe fondamental de la 
gestion de la foret . multifonctionnelle ouverte aux loisirs, envisageons maintenant 
les souhaits manifestes par le public a son egard. Nous pourrons ensuite aborder 
en meilleure connaissance de cause la constitution, c'est-a-dire essentiellement la 
composition ligneuse, la structure et le traitement de cette foret. 

11 est certain que la plupart des visiteurs viennent en foret pour y trouver un 
antidote aux inconvenients, aux tensions et aux contraintes decoulant de leur obli
gation de passer la plus grande partie de leur vie dans les grandes agglomerations 
urbaines et industrielles. 
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A c6te de diverses commodites et installations destinees a faciliter et a agremen
ter Ieur sejour dans le milieu forestier et qui feront l'objet de la communication de 
notre collegue, le Dr VAN DER POEL, ils y recherchent surtout une serie d'elements 
d'ordre nature! et psychologique. 

Parmi ceux-ci, citons tout d'abord l'air pur et l'absence de toute pollution, la 
tranquillite resultant d'un isolement relatif, de I' attenuation ou de la suppression 
des bruits de moteurs et autres bruits incommodants, la liberte de circuler a sa guise 
dans un espace etendu, facteur important pour l'equilibre de la personnalite, selon 
Ies psychiatres. II y a, en outre, le depaysement et la beaute du paysage qui, avec le 
calme ambiant, facilitent la detente nerveuse, l'apaisement et favorisent la contem
plation et l'inspiration artistique. 

Ces deux derniers elements sont peut-etre ceux auxquels la plupart des per
sonnes sont le plus sensibles, meme sans en etre toujours tres clairement con
scientes. Ils sont aussi, beaucoup plus etroitement dependants que les precedents 
de la constitutionet du traitement de la foret. 

C'est pourquoi nous devons leur accorder·une attention toute particuliere. 
Le depaysement consiste en un changement total de cadre par rapport au milieu 

de vie habituel. Pour qu'il soit parfait et atteigne toute son efficacite psychologique, 
il faut que le massif forestier garde le plus possible son aspect nature!, si souvent 
et si volontiers qualifie de «sauvage» par le grand public non initie. C'est le prin
cipal attrait de la foret consideree comme espace de loisir, celui que tout visiteur 
recherche par predilection lorsqu'il deserte pour quelques heures le milieu urbain 
devenu trop artificiel. 

Rien ici ne devrait rappeler la domination de l'homme sur les elements naturels: 
l'uniformisation, la banalisation, la simplification des structures, les lignes rigou
reusement geometriques devraient etre excluses. A leur place doivent regner la 
variete, la diversite, l'irregularite des formes, les contours sinueux. 

Ce sont la d'ailleurs tous elements qui engendrent egalement la beaute et c'est 
bien pourquoi le depaysement et la beaute des paysages sont si etroitement associes. 

Ainsi comprises, la beaute de la foret et la sensation de depaysement qu'elle pro
eure dependent pour une grande part de sa constitution meme et du traitement qui 
lui est impose. II revient au forestier responsable de la gestion de la foret multi
fonctionnelle ouverte aux loisirs de trouver Ies moyens de concilier aux mieux les 
exigences de 1a production ligneuse avec celles de 1a conservation d'un environne
ment sain et esthetique. 

Ceci implique tout d'abord que cette foret soit cultivee et non pas laissee a 
l'abandon ou, si l'on prefere, au seul jeu des forces naturelles. 

On entend assez souvent exprimer l'opinion que la foret serait beaucoup plus 
belle, atteignant les sommets de sa valeur esthetique, si elle etait soustraite a l'action 
du forestier que l'on juge trop preoccupe par la recherche du rendement et du profit 
immediat. Je crois que cette opinion temoigne de la part de ceux qui la professent 
d'une ignorance totale de la question. En fait, les forets et parties de foret que I'on 
admire le plus generalement sont celles qui ont ete fac;onnees et bien gerees par 
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l'homme au cours des siecles ou, tout au moins, celles qui ont evolue sous son con
tröle peut-etre discret mais permanent. La foret sauvage et surtout celle qui, autre
fois traitee, se trouve apres coup abandonnee durant un temps assez long presente 
un tout ,autre aspect qui n'est certainement -pas celui qui plait au public. Bien des 
taillis SOUS futaie negliges depuis. la depreciation economique de leur production, 
de meme que des futaies ägees entrees dans leur phase de decrepitude ont un aspect 
affligeant, a l'antipode de ce que le promeneur aime d'admirer. Ils presentent en 
outre un <langer bien reel pour la securite des personnes en raison des bris et chutes 
de bois mort susceptibles de s'y produire a tout moment. 

N'oublions pas non plus que la foret inculte .et improductive perdra tout interet 
pour son proprietaire qui, n'en tirant plus aucun revenu ni profit, refusera d'y 
engager les depenses d'entretien indispensables et la negligera totalement. Faute de 
soins, elle deviendra rapidement inaccessible et sera desertee des promeneurs. Pour 
s'en convaincre, observons le comportement de ceux-ci en presence de taillis sous 
futaie negliges dont la reserve est claire, le sous-bois embroussaille et le sol recou
vert d'un vigoureux lacis de ronces, comme il en existe tant dans les regions limo
neuses de Belgique et du Nord de la France. Ce n'est pas ce qu'ils admirent, ce 
n'est jamais la qu'ils s'arretent, ils passent outre ... 

11 parait donc bien justifie d'affirmer que la foret a fonction recreative doit 
encore et toujours rester une foret normalement cultivee a des fins de production 
economique. 

Quelle sera sa constitution? 
Pour repondre a cette question, on abordera successivement les trois points ci-

apres: 

composition botanique, c'est-a-dire choix des essences ligneuses; 
regime et mode de traitement; , 
obj~ctifs et soins culturaux. 

21 Le choix des essences ligneuses 

Tant pour la beaute du paysage que pour la production de bois, il importe que 
les essences forestieres cultivees soient parfaitement en station. Ce n'est que dans 
les milieux ou toutes leurs exigences ecologiques seront satisfaites qu'elles auront 
leur meilleur developpement, s'accroitront le plus, produiront du bois de bonne 
qualite technologique, pourront se regenerer naturellement aux moindres frais et 
manifesteront leur plus grande valeur esthetique. 

Le choix se portera · naturellement tout d'abord sur les essences indigenes qui 
composent le cortege habituel de l'association forestiere climatique ou paraclima
tique en place. 

On accordera evidemment la preference a celles d'entre elles qui ont la plus 
grande utilite economique et qui peuvent former le fonds de peuplements etendus, 
mais sans oublier les essences secondaires disseminees, peu representees, dont le 
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bois particulierement precieux et recherche se vend a des prix tres eleves. On veil
lera a conserver et meme a favoriser Ies arbustes et arbrisseaux accessoires qui 
exercent dans l'ensemble de la biocenose, notamment dans les trouees et aux 
lisieres, un role biologique et cultural appreciable. 

On. n'exclura cependant pas les essences etrangeres a la station notamment les 
exotiques interessants. Ce serait une erreur de se priver du surcroit de production 
et de beaute qu'elles peuvent apporter. Mais il faudrait ici etre tres prudent et 
nuance et n'admettre que celles dont la parfaite adaptation au milieu d'introduction 
ne fait aucun doute. 

Non seulement ces essences doivent pouvoir y prosperer gräce a la satisfaction 
de leurs exigences propres, mais il faut encore qu'elles n'exercent en retour aucune 
influence nefaste sur leur environnement. Elles doivent s'integrer si parfaitement 
aux biocenoses ou on les introduit qu'elles s'y comportent vraiment comme les 
essences autochtones, sans troubler leur equilibre normal et en s'y regenerant natu
rellement en temps voulu. 

Qu'il s'agisse d'essences autochtones ou exotiques, rien ne s'oppose a ce que la 
production et la beaute des massifs soient encore accrues par l'utilisation des races 
et des provenances, voire meme des cultivars ou des clones, caracterises par une 
rapidite de croissance superieure ou une meilleure conformation exterieure. 

Ainsi compris, le choix des arbres a cultiver s'inspire a la fois de considerations 
economiques et de criteres ecologiques, ces derniers devant toutefois rester prepon
derants. 

Comme la variete est aussi un appreciable facteur de beaute et d'agrement, on 
peut accroitre sensiblement l'esthetique des peuplements en associant plusieurs 
essences de taille, de conformation, de coloration (feuillage variant au gre des sai
sons, fleurs, fruits) diverses. 

Les peuplements melanges sont ordinairement plus beaux que les monocultures. 
On sait aussi qu'ils presentent de nombreux avantages d'ordre culturel et meme 
economique et la perennite de la foret. Les peuplements melanges sont en outre 
plus resistants aux calamites naturelles et aux attaques parasitaires; ils offrent une 
plus grande securite a l'egard du feu que les monocultures de coniferes. Ce dernier 
point revet ici une importance primordiale quand on sait que la frequentation tou
ristique des zones boisees a pour effet d'augmenter considerablement les risques 
d'incendies. 

Les melanges preconises ne doivent toutefois pas comporter un nombre exagere 
d'essences de production: des peuplements trop disparates perdraient de leur interet 
economique et pourraient avoir un aspect trop artificiel, meme deplaisant. 

Les diverses essences peuvent etre associees par groupes ou bouquets de quel
ques ares ou rneme par parquets d'etendue variable selon les circonstances. Dans ce 
dernier cas, il s'indiquerait d'eviter les figures geometriques regulieres afin de ne 
pas transformer le massif en une sorte de damier brisant son aspect nature!. 

Le choix des essences et la composition de leurs melanges doivent enfin se faire 
avec le souci primordial de conserver le caractere original de chaque terroir. On se 
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souviendra a ce propos que les peuplements de feuillus sont ceux qui s'harmo
nisent le mieux aux plaines, collines et bas-plateaux, tandis que les forets mixtes 
de feuillus et de resineux et les forets pures de coniferes conviennent mieux aux 
regions montagneuses. Ceci est du reste conforme aux donnees ecologiques et 
phytogeographiques et meme aux gouts du public, ainsi qu'en temoignent les resul
tats d'enquetes effectuees dans plusieurs pays. 

22 Le regime et le mode de traitement 

Chacun des trois regimes classiques: taillis, taillis sous futaie, futaie, possede sa 
Valeur propre et merite d' etre maintenu dans les Situations Oll les elements ecolo
giques et les circonstances economiques le justifient. Ils peuvent eventuellement 
coexister dans le meme massif, au gre des variations du relief et de la qualite des 
sols. 

Les taillis et taillis sous futaie, souvent formes d'un assez grand nombre d'es
sences spontanees de fa9on tres irreguliere, sont particulierement beaux par la 
richesse de leurs coloris, surtout au moment du debourrement printanier et en 
automne. Au printemps, alors meme que les arbres et arbustes ne sont pas encore 
feuilles, leur sous-bois s'egaie le plus souvent des somptueuses floraisons de plantes 
vernales absentes ou fort peu representees dans les futaies: jonquilles, jacinthes sau
vages, scilles, anemones, renoncules, muguet, orchidees, etc. Ils presentent d'autre 
part de grands avantages pour la conservation de la faune sauvage, tant des mam
miferes que des oiseaux, qui y trouvent une nourriture abondante en toute saison 
et qui sont souvent d'un grand attrait pour les visiteurs. 

Par contre, dans la plupart des pays europeens, ils ont aujourd'hui perdu toute 
utilite economique et toute rentabilite a la suite de la depreciation totale de leurs 
produits. 

On ne peut donc plus raisonnablement preconiser de les maintenir ailleurs que 
sur des versants escarpes, sur des cretes rocheuses a sols superficiels et secs Oll les 
grosses difficultes d'exploitation jointes a la faible production de ces stations 
reduisent aujourd'hui tres sensiblement la rentabilite de peuplements sans doute 
mieux constitues mais d'entretien plus couteux. Leur conservation dans ces endroits 
pauvres de surface limitee ne representerait donc pas un sacrifice economique 
insupportable. 

Partout ailleurs, leur conversion en futaie parait bien ineluctable. Dans ce cas, 
les methodes progressives fondees sur l'evolution naturelle, quoiqu'assistes, des 
peuplements et qui aboutissent a la constitution de futaies feuillues ou mixtes, 
equiennes ou jardinees, sont preferables aux methodes brutales conduisant a l'ins
tauration de monocultures resineuses artificielles. 

La · futaie sera donc le regime largement preponderant, sinon exclusif, dans les 
forets ouvertes aux loisirs comme dans les forets de production et de protection Oll 
la fonction recreative reste encore tres effacee. 
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La. futaie doit-elle etre equienne ou jardinee? Chacun des deux systemes a ses 
merites bioiogiques, economiques et esthetiques. Je sais que la querelle entre les 
partisans de la foret reguliere et ceux de la foret jardinee n'est pas pres de s'eteindre. 

Chaque pays, chaque region a aussi ses traditions, souvent profondement ancrees, 
en cette matiere et il est peu probable qu'il consente a les changer! 

Tout en etant personnellement de ceux qui preferent la futaie jardinee - tout au 
moins la futaie jardinee par groupes ou bouquets assez etendus -, j'estime qu'il ne 
faut ici exclure ni l'un ni l'autre de ces modeles. 

La futaie reguliere est parfaitement admissible sur de grandes etendues et l'on 
ne peut lui denier une reelle valeur esthetique ni un grand attrait, quelle que soit 
l'essence cultivee. Cet attrait lui vient de son etendue meme et de l'incomparable 
majeste de ses peuplements äges. Que l'on songe par exemple aux grandes chenaies 

, du Centre et de l'Ouest de la France, du Spessart et du Palatinat en Allemagne, aux 
hetraies regulieres de Soignes pres de Bruxelles, de Normandie et de Lorraine en 
France. Ce serait evidemment une aberration de rompre la avec les modes de cul
ture traditionnels et de transformer indistinctement tous ces massifs en un seul et 
meme type de futaie melangee par groupes, SOUS pretexte de leur conferer a chacun 
plus de variete! 

Le traitement en futaie reguliere convient tout particulierement pour les domaines 
etendus d'un seul tenant, surtout dans ceux de l'Etat Oll il est deja instaure de 
longue date. 

Mais il souleve de graves problemes au moment du rajeunissement des peuple
ments äges parvenus a leur terme d'exploitabilite. 

Car, le plus souvent, les operations de regeneration de nature a assurer la recons
titution d'une futaie de meme type entrainent une modification brutale de la phy
sionomie du massif et de l'aspect du site. Cette alteration du paysage est d'autant 
plus grave que, dans les vastes massifs Oll ce mode de traitement est applique, les 
parterres de regeneration doivent eux-memes, en principe, etre assez etendus. Elle 
choque d'autant plus que, pendant bien des annees, sinon durant leur vie entiere, 
bien des habitues de la foret se plaisaient a admirer les vieux peuplements brutale
ment mis en regeneration. 

Le systeme de loin le plus brutal est evidemment celui de la coupe unique qui 
laisse derriere elle un parterre etendu et nu d'aspect desolant. Dans toute la mesure 
du possible, il devrait etre exclu de la foret ouverte aux loisirs et remplace par les 
methodes classiques de regeneration naturelle ou artificielle sous le couvert. Celles
ci ne suppriment pas en une fois tout le vieux peuplement mais lui substituent pro
gressivement un recru complet. Malgre des coupes d'ensemencement et secondaires 
assez fortes, il subsiste sur pied durant un certain temps encore un nombre plus ou 
moins important de vieux sujets ordinairement remarquables que leur isolement 
contribue a mettre momentanement mieux en valeur. Et lorsque ces derniers sont 
extraits a leur tour, un jeune recru vigoureux et plein de promesses occupe deja le 
terrain. A a ucun moment la foret ne parait avoir ete saccagee. 
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La futaie jardinee et la futaie claire redefinie par BounRu en 1968 sont esthe
tiques, car leur structure irreguliere et la grande richesse de leur composition ligneuse 
et floristique conferent a la foret un aspect extremement varie. De plus, les condi
tions ecologiques et les circonstances y sont toujours . propices a la regeneration 
naturelle des essences en place, de sorte que, si le gibier n'y est pas trop abondant, 
le peuplement est en etat de rajeunissement permanent. Les coupes rases y sont 
evitees, la physionomie du massif n'est jamais alteree et, meme si par accident des 
plantations devenaient necessaires pour completer ou remplacer une regeneration 
naturelle defaillante, elles se feraient par petits groupes dissemines sans que le sol 

_ soit jamais denude sur un grand espace. 
On remarquera encore que la presence de feuillage a tous les niveaux depuis la 

surface du sol jusqu'aux cimes des plus grands arbres ferme l'horizon, donnant 
l'illusion que la foret est tres etendue, tandis qu'une futaie equienne de meme super
ficie mais depourvue de sous-bois paraitrait plus petite. 

La composition botanique de ces peuplements pourra varier a l'infini et l' on 
peut envisager aussi bien des futaies feuillues melangees d'essences nobles que des 
futaies mixtes de feuillus et de resineux et meme des futaies resineuses melangees. 

Ces types de peuplements conviennent idealement pour des proprietes de faible 
etendue dans les endroits a relief et a sol tres varies, notamment la Oll la foret est 
morcelee et alterne avec des cultures et des prairies. Ils sont a preconiser dans les 
anciens taillis et taillis sous futaie en cours de conversion. 

Entre la futaie reguliere classique et la futaie jardinee par groupes, on peut enfin 
concevoir un systeme intermediaire: celui de la futaie par parquets (BOUDRU, 1973) 
qui se presente comme une mosa'(que de parcelles equiennes deja etendues, d'es
sences et d'äges varies. Chaque parquet pourrait avoir une surface allant de 50 ares 
a 2 hectares. Lorsque le peuplement du parquet devient exploitable, il est regenere 
en totalite soit par la coupe unique, soit naturellement ou artificiellement sous le 
couvert. Les inconvenients de la coupe rase sont ici bien moindres que dans le cas 
de la futaie reguliere en raison de l'etendue limitee du parterre. 

Ce mode de traitement parait convenir aux domaines d'etendue moyenne assis 
dans des conditions de relief et de sol assez variees. Chaque parquet peut etre limite 
a une station homogene et garni de l'essence la mieux appropriee, son contour peut 
etre sinueux pour se superposer aux limites naturelles des terrains. 

23 Les objectifs et les soins culturaux 

Les objectifs proposes a la culture des forets et particulierement au traitement 
des futaies peuvent etre de deux ordres entierement differents. D'une part, on peut 
envisager la production massive de bois de faibles dimensions, de qualite mediocre, 
destines a alimenter Ies usines a päte et a panneaux qui, selon les experts de la 
F. A. 0., seraient prochainement menacees d'une grave penurie de matieres pre-
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mieres. On peut, d'autre part, tendre a fai;onner et a produire des grumes de gros 
diametre, de forme irreprochable et de grande qualite, destinees au sciage, a l' ebe
nisterie, au tranchage, au , deroulage et au contreplacage, industries egalement en 
plein essor de nos jours. 

Le premier de ces objectifs se concretise dans l'instauration de ce que l'on 
appelle deja assez communement «la ligniculture acceleree» de style industriel. II 
s'agit de monocultures pures de resineux a croissance rapide, plantees et traitees au 
mepris quasi total de toute regle ecologique et sylvicole, exploitees par coupes rases 
etendues au terme de courtes revolutions. Ce systeme recourt en outre a une meca
nisation poussee, qu'on qualifierait volontiers de demesuree ainsi qu'a l'utilisation 
massive de phytocides et autres pesticides de toute sorte. 

Independamment de ses gros inconvenients d' ordre ecologique et cultural, des 
multiples dangers, dont celui du feu, auxquels ses peuplements sont exposes a tout 
moment, d'une rentabilite qui pourrait ne pas etre bien assuree dans tous les cas, 
ce mode de culture conduit a un veritable desert biologique et fait perdre tout attrait 
a la foret. 

II est tout a l'oppose des aspirations des promeneurs et des naturalistes qui 
recherchent le calme, la beaute, l'exuberance de la vie et ne peut donc etre admis 
dans la foret multifonctionnelle ouverte aux loisirs. 

Celle-ci s'accommode beaucoup mieux des objectifs et des methodes de la sylvi
culture traditionnelle, fondees sur le respect des regles ecologiques fondamentales 
qui regissent la vie et la croissance des peuplements, ainsi que sur la selection con
tinue du materiel cultive. 

Sans pour autant refuser les facilites que le progres technique met a la disposi
tion du sylviculteur et de l'exploitant forestier, il semble souhaitable de renoncer 
aux techniques brutales et aux moyens disproportionnes. 

IIs convient d'eviter les coupes rases etendues, l'emploi des pesticides sauf pour 
des traitements etroitement specifiques et tres limites dans l'espace comme dans le 
temps, ainsi que la mise en reuvre d'engins titanesques destructeurs du sol et des 
peuplemen ts. Ces derniers peuvent etre avantageusement remplaces par des trac
teurs agricoles quelque peu adaptes et des machines de faible gabarit d'ailleurs 
mieux proportionnees aux dimensions de la plupart de nos forets europeennes. 

Mais, pour que cette sylviculture traditionnelle qui se veut plus respectueuse des 
lois de la nature reste valable, une condition essentielle doit etre respectee: tous les 
efforts doi vent tendre vers la production de bois de qualite technologique supe
rieure et de tres haute valeur marchande. Ceci vaut aussi bien pour les essences 
resineuses que pour les feuillus. 

Cette sylviculture qui reclame de longues revolutions et fait encore davantage 
appel au travail humain conscient et reflechi plutöt qu'a une mecanisation aveugle, 
risque d'etre aujourd'hui assez couteuse. Aussi ne peut-elle se permettre de livrer 
aux exploitants des bois de qualite mediocre ou secondaire destines a des emplois 
decadents ou desuets. Elle n'a de chance d'etre rentable et ne peut donc plus se 
justifier qu 'a la seule condition de produire des grumes de qualite dont le prix de 
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vente fera plus que compenser le surcroit des couts de production et de recolte 
qu' elle entmine. 

Pour y atteindre, il suffit d'appliquer correctement l'ensemble des regles et des 
soins culturaux classiques et plus particulierement: la formation hative de l'etat de 
massif, nettoiements precoces, eclaircies selectives moderees et repetees, comple
tees s'il y a lieu par l'elagage artificiel et l'emondage des sujets d'elite, maintien du 
sous-etage cultural. 

Dans toute la mesure du possible, la regeneration naturelle des peuplements ages 
sera preferee a la regeneration artificielle. Mais, pour qu'elle reussisse, il faut des 
forets caracterisees par un bon equilibre biologique et des populations cynegetiques 
contenues dans des limites raisonnables. 

En conclusion, c'est cette sylviculture, respectueuse des lois ecologiques et pro
ductrice de bois de haute qualite, qui semble bien etre la plus apte a garantir la 
perennite de la foret, l'exuberance de vie qui la caracterise, ainsi que sa beaute et 
son attrait. 

Elle est la seule raisonnablement applicable au traitement de nombreuses forets 
qui, a cause de l'evolution economique et sociale de notre siede, deviennent des 
espaces de loisirs pour l'homme surmene, beneficiaire mais aussi victime de notre 
civilisation industrielle. 

Resume 

La fonction recreative, qui amene a considerer de nombreuses forets europe
ennes comme des espaces de loisirs, ne peut faire oublier qu'elles ont encore tou
jours d'autres fonctions economiquement et socialement tout aussi importantes a 
remplir: la production de bois et la protection des sols, des. nappes aquiferes, de 
l' air et des climats locaux. 

La foret, espace de loisir, doit rester multifonctionnelle. Elle ne peut etre laissee 
sans soin. Elle doit etre constituee et traitee essentiellement dans le respect des lois 
ecologiques fondamentales qui reglent le fonctionnement d'un ecosysteme forestier 
bien equilibre. 

Ces exigences portent a la fois sur sa composition botanique, le regime et le 
traitement, les objectifs de production et les soins culturaux a preconiser. 

Dans cette optique, seule la sylviculture traditionnelle fondee sur le respect des 
lois ecologiques et la selection continue des arbres des peuplements peut donner 
satisfaction. 

Toutefois, dans les conditions actuelles, elle ne se justifie que si elle vise a pro
duire des bois de tres haute qualite technologique et de grande valeur marchande, 
grace a l'application soutenue des meilleurs soins culturaux, notamment l'eclaircie 
selective. 
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Zusammenfassung 

Der Wald als Erholungsraum - seine Funktionen, seine Beschaffenheit 

Die Erholungsfunktion führt dazu, viele europäische Wälder als Erholungsräume 
zu betrachten: Es darf aber nicht vergessen werden, daß sie noch andere sehr wich
tige Funktionen ökonomischer als auch sozialer Art zu erfüllen haben wie: Holz
produktion, Bodenerhaltung, Schutz von wasserführenden Bodenschichten, von 
Luft und Lokalklima. 

Der Wald muß als Erholungsraum vielseitig bleiben. Er darf nicht sich selbst 
überlassen werden. Er muß im wesentlichen nach den ökologischen Grundgesetzen, 
welche ein Waldökosystem ausgleichend regeln, erhalten und behandelt werden. 
Diese Bedürfnisse beziehen sich gleichzeitig auf seine botanische Zusammenset
zung, seinen Aufbau, auf die Eingriffe, Produktionsziele und die Bewirtschaftung. 

Aus dieser Anschauung heraus kann nur die traditionelle Waldpflege, die sich 
auf die Beachtung der ökologischen Gesetze und die stete Auslese der angepflanz
ten Bäume abstützt, Befriedigung bringen. 

Unter den heutigen Umständen kann sie sich nur behaupten, wenn sie Hölzer 
von sehr hoher Qualität und großem Marktwert produziert; dies dank der Anwen
dung von ausgezeichneten Bewirtschaftungsmethoden, besonders derjenigen der 

selektiven Auslichtung. übers. G. Eichenberger 

Summary 

The forest, recreational area - its functions, its constitution 

The recreational requirements leed to the idea, many of the European forests 
would be recreational areas. But these forests have to fulfill quite a variety of 
differ~nt economic and social tasks, such as: wood production, soil conservation, 
protection of subsoil water, of air and of the local climate. 

The forest, as recreational area, should be multifarious and not be abandoned 
without any care. H should be maintained and managed in lines with the funda
mental ecological rules which are responsible for a balanced forest-ecosystem. 

These requirements are simultaneously linked with the botanical composition, 
the structure, the :management, aims of production and regulation of supplies. 

Only the traditional silviculture is bringing satisfaction in this context. But it 
must be based on the observation of the ecological rules and on the continuous 
selection of trees under cultivation. 

Under the actual conditions it can maintain itself only by tending towards high 
quality wood production and high market-values. This can be achieved by using 
high standard management methods, especially selective clearing. 

Trans!. G. Eichenberger 
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Riassunto 

II bosco quale spazio ricreativo ( dalle sue funzioni alla sua costituzione) 

II fatto ehe in Europa molti bosehi siano stati diehiarati di riereazione non deve 
farei dimentieare ehe essi devono soddisfare anehe esigenze di tipo eeonomieo, non 
meno importanti dal punto di vista soeiale, e cioe: produzione di legnami, prote
zione di suoli, falde freatiehe, aria e del clima Ioeale. 

11 boseo, spazio di riereazione, deve restare plurifunzionale. Non si puo abban,;. 
donarlo alla noneuranza. Dev' essere coltivato e strutturato nel rispetto delle leggi 
della natura fondamentali ehe determinano il funzionamento di un eeosistema fore
stale equilibrato. 

Quest'esigenza ei indiea quali siano la meseolanza delle speci, la forma di governo, 
il trattamento, gli obiettivi di produzione e le eure eolturali desiderabili. 

In quest' ottiea puo soddisfare unieamente la selvieoltura tradizionale, basata sul 
rispetto delle leggi eeologiehe e sulla eontinua selezione dei soprassuoli. 

Tuttavia, vista l'attuale situazione, essa e giustifieabile unieamente se mira alla 
produzione di legname di grandi qualita teenologiehe e di grande valore peeuniario, 
cio ehe e raggiungibile attraverso eontinue eure eolturali e speeialmente attraverso 
ripetuti diradamenti selettivi. 

Trad. R. Buffi 
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Erholungsplanung und Erholungseinrichtungen im Wald 

ANTON J. VAN DER POEL 

Große Teile der europäischen Kulturlandschaft haben sich in relativ kurzer Zeit 
in eine Stadt- und Industrielandschaft umgewandelt. Deren Bewohner machen in 
immer stärkerem Maße auch Freizeit- und Erholungsansprüche geltend. Immer 
mehr wird. deutlich, daß bei diesem Prozeß auch die Wälder eine wichtige Rolle zu 
spielen haben. In der Sicherung der für die Erholung ausreichenden Waldflächen 
waren unsere Vorfahren indessen nicht immer weitblickend. Wie glücklich sind die 
Amsterdamer jetzt, daß wenigstens sie 1928 vorausschauende Gemeindebehörden 
hatten, die sich statt für eine weitere Urbanisierung zur Anlage eines fast 1000 ha 
großen Erholungswaldes entschlossen. Jetzt nach 50 Jahren finden Tausende dort 
ihre Erholung. An einem sonnigen Sonntag sind das immerhin 40 000 bis 60 000 
Besucher. Sicher ist der Beschluß mit Fingerspitzengefühl gefaßt worden, ohne daß 
im voraus der zu erwartende Erholungsdruck zahlenmäßig erfaßt werden konnte. 

Man wußte bloß, daß der Erholungsuchende vom Wald etwas erwartet: saubere 
Luft, Stille, Ablenkung durch Naturgenuß, psychisches Wohlbefinden, und daß es 
viele Erholungsuchende geben würde. 

In den letzten Jahrzehnten haben aber die Raumansprüche in den stark urbani
sierten Gebieten so stark zugenommen und sind die Bodenpreise und die Investi
tionskosten für die Anlage von Erholungsprojekten so gestiegen, daß sich solche 
weitgreifenden Entscheidungen nicht mehr ohne fundierte vorausgehende Planung 
treffen lassen. 

Daher ist in letzter Zeit das Bestreben erkennbar, den gegenwärtigen und den 
zu erwartenden Erholungsdruck modellartig zu erfassen. Die Darlegung der ent
sprechenden Methoden ist - allerdings ohne dabei auf mathematische Einzelheiten 
näher einzutreten - erwähnenswert, finden sich doch darin für die theoretische wie 
die angewandte Ökologie Ansatzpunkte, die eine nähere Betrachtung in diesem 
Kurs rechtfertigen. 

In den 60er Jahren wurde versucht, die Probleme der Bestimmung des Erho
lungsdruck es mittels Umfragen näherungsweise abzuklären. Die Umfragen erfolgten 
entweder bei den Befragten zu Hause oder an Ort und Stelle. Diese Arbeitsmethode 
führte zur Aufstellung von Gebrauchsmodellen, nach der Formel 

(1) 

das heißt, daß die Besucherzahl an einem bestimmten Ort und für ein bestimmtes 
Objekt abhängig ist von der Bevölkerungszahl (PJ, dem Abstand zum Objekt (Di) 
und einer Anzahl sozio-ökonomischer Variablen wie Gehalt, Autobesitz, Familien
zusammenstellung, Beruf, Ausbildung usw. Ein Nachteil der Verwendung solcher 
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Modelle besteht darin, daß die Ergebnisse nur für das untersuchte Objekt und nicht 
für andere gelten. Der Einfluß wetteifernder Objekte und alternative Wahlmöglich
keiten für den Erholungsuchenden können bei dieser Arbeitsweise nicht in Betracht 
gezogen werden, weshalb es auch nicht möglich ist, auf diese Weise den Einfluß 
eines neuen Projektes auf existierende Objekte festzustellen. 

Es ist wohl diesem Nachteil zuzuschreiben, daß nach neuen Modelltypen ge
sucht wurde, ausgehend von der Überlegung, daß jedes Erholungsobjekt, also auch 
der Wald, eine Anziehungskraft auf den potentiellen Besucher ausübt, daß aber 
jeder Besucher auch einen Widerstand zu überwinden hat, um das Objekt zu er
reichen. Bei diesem Sachverhalt versteht es sich von selbst, daß versucht wurde, 
für die Lösung des Problems Anhaltspunkte in der Physik zu finden. Nach Analogie 
von Untersuchungen über die Verkehrsströme wurde ein Erholungsdruck-Modell 
entwickelt, basierend auf dem Gravitationsgesetz von NEWTON. Bekanntlich ziehen 
zwei Körper einander an mit einer Kraft, die gleich: 

(2) 

k = Anziehungskraft 
M1 und M2 = Massen der Körper 
D = Abstand 
g = Beschleunigung der Schwere 

Das Gravitationsmodell, das für die Voraussage oder Ermittlung der Anzahl 
Erholungsuchender bestimmten Ursprungs eines bestimmten Gebietes verwendet 
wird, kann wie folgt erfaßt werden: 

Vij = Besucherzahl aus i an j 
Pi = Einwohnerzahl von i 
Aj = Attraktionsindex von j 
Dij = Entfernung zwischen i und j 
b = Abstandskoeffizient 
c = Konstante 

Obwohl die Formel einfach aussieht, bietet eine zuverlässige Berechnung noch 
beträchtliche Schwierigkeiten, deren mathematische Lösung nicht Gegenstand die
ses Referates sein kann. Rein die Formel betrachtend, können wir feststellen, daß 
von den drei bestimmenden Faktoren: 

- Einwohnerzahl des Ursprungsortes (P), 
- Widerstand (Db) und 
- Anziehungskraft (A) 
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für unsere Betrachtungen nur der letzte Faktor wichtig ist, denn dieser Faktor sollte 
über die Qualitäten des Waldes als Erholungsobjekt Aufschluß geben, und da liegt 
gerade die scheinbare Präzision dieser Formel. 

Die Anziehungskraft des Waldes für die Erholung wird durch verschiedenartige 
Komponenten bestimmt, einmal durch die Infrastruktur des Objektes und die zur 
Erholung notwendige Ausrüstung: die Erschließung mit befahrbaren Straßen, Park
plätzen, Fuß- und Reitwegen, Wegweisern, Aussichtspunkten, die Verteilung von 
offenen und geschlossenen Gebieten, Liegewiesen, die Trennung von Wasser und 
Wald, Picknickplätzen, Schutzhütten, Bänken, Aborten, Papierkörben und der
gleichen. Mit der Abklärung des Bedarfs an solchen Infrastruktur- und Aus
rüstungselementen ist es aber nicht getan. Vielmehr sind diese Elemente mit Hilfe 
der Erholungsplanung auf die unterschiedlichen Funktionen des Waldes und die 
Bedürfnisse seiner Besucher bestmöglich abzustimmen. An derartigen guten, aber 
auch fragwürdigen Planungen gibt es in Europa bereits zahlreiche Beispiele, die der 
Literatur entnommen werden können. Entscheidend scheint mir in allem zu sein, 
daß bei der Auswahl und ~ordnung der Erholungseinrichtungen Maß gehalten 
wird, um den Wald in seiner Substanz nicht zu gefährden; Schwimmbäder, Sport
hallen und -flächen, Wohnwagenplätze und dergleichen, bau- und raumintensive 
Einrichtungen gehören deshalb nicht in den Wald. 

Der wichtigste die Erholungsqualität des Waldes bestimmende Faktor ist jedoch 
der Waldaufbau, kommen in ihm doch die Dienstleistungen des Waldes am besten 
zum Ausdruck. Zu den Dienstleistungen des Waldes gehört nicht nur die gesund
heitliche Wirkung für den Besucher, sondern auch die Holzerzeugung. Denn jeder 
Wald produziert auch Holz und erfüllt damit auch wirtschaftliche Ansprüche. Es 
geht daher nicht um die Beantwortung der Frage, ob die Erholung oder die Pro
duktion das Primat hat, als vielmehr um die Lösung der Frage, nach welcher Wald
bautechnik alle Dienstleistungen am besten erfüllt werden können. 

Da das wichtigste, was der Erholungsuchende vom Wald erwartet, das Natur
erlebnis ist, wird das Angebot am besten durch eine naturnahe Waldbautechnik 
erzielt. Mit ihr ist die ununterbrochene Erbringung aller verlangten Dienstleistungen 
des Waldes gewährleistet. Die Maßnahmen zur Sicherung und Optimierung der 
Erholung im Wald liegen deshalb primär in einer naturnahen Waldbautechnik und 
sekundär in der auf Erholung eingestellten Ausrüstung. 

Ich möchte an dieser Stelle die Einleitung meines Referates in Erinnerung rufen, 
aus der hervorgeht, daß eine als Erholungsraum ausreichende Waldfläche zur 
Grundausrüstung der Stadt- und Industrielandschaft gehört, und diese These nun 
wie folgt ergänzen: bestehend aus naturnahen Wäldern, die dank ihres Aufbaus 
ökologisch stabil sind und somit als stabilisierende Landschaftselemente· beitragen 
an eine gesunde Umwelt. Wo eine solche ausreichende Waldfläche fehlt, sollen die 
Planer sich ernsthaft mit dieser Frage auseinandersetzen müssen und abklären, wie 
die Ausbreitung des Waldareals im Dienste des Menschen gefördert werden kann. 
In dieser Beziehung ist die vom holländischen Landwirtschaftsministerium kürzlich 
veröffentlichte Zielvorstellung über den Wald und die Waldwirtschaft im Rahmen 
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der Vorbereitung des dritten Raumordnungsplans von größter Bedeutung. In dieser 
Prognose ist das Vorhaben zur Anlage von 7000 bis 12 000 ha neuen Waldes in der 
urbanen Sphäre der Randstadt enthalten. Abhängig von der raumplanerischen und 
der landschaftlichen Situation wird dabei sowohl an große als auch an kleine Wald
komplexe gedacht. Aber die grünen Flecken auf der Landeskarte sind rascher ein
getragen als verwirklicht, und der Weg von einer Aufforstung zum nachhaltigen, 
stabilen Ökosystem ist ein sehr langer. Nirgends ist wohl das bekannte Wort 
ScHÄDELINS «Das Ziel steht hoch und fern, der Weg ist hier und heute» mehr zu
treffend. 

Höhenentwicklung Baumartenverteilung 

Zweites Jahrzehnt 

Drittes Jahrzehnt 

Abbildungen 1-3 Schematische Darstellung der Anlage eines naturnahen Waldes 
mit vorrangiger Erholungsfunktion (Ort: Spaarnwoude /NL; dargestellt von Landschaftsarchitekt 

J. V ALLEN: «Beplanting rekreatieve gebieden, bijdragen tot de gedachtevorming omtrent 
groenelementen van formaat», Wageningen, Dorschkamp/Stiboka, 1971). 

442 



Höhenentwicklung Baumartenverteilung 

Viertes Jahrzehnt 

Fünftes Jahrzehnt 

Eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Landschaftsarchitekten, der die plane
rischen Aspekte bearbeitet, und dem Forstmann, der die Wälder anlegen und pfle
gen muß, ist unumgänglich. Der Forstmann soll sich aufgrund seiner Kenntnisse 
der potentiellen natürlichen Waldvegetation ein Bild formen, wie ein naturnaher 
Wald schließlich aufgebaut sein muß: In der Überlegung von der Schlußphase aus
gehend, in der auch eine gute Altersklassenverteilung Voraussetzung ist, soll er 
darüber befinden, welche Maßnahmen in jeder Phase vorzukehren sind, damit 
dieser Endaufbau schließlich erreicht wird. 

Anhand eines konkreten Beispiels möchte ich die Überlegungen und die Arbeits
weise erläutern: 
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Höhenentwicklung 

Sechstes Jahrzehnt 

Zwölftes Jahrzehnt 

Baumartenverteilung 

P = Pappel 
S = Weide 
A = Erle 
Q = Eiche 
AC = Ahorn 
F = Esche 

1969 wurde im Zusammenhang mit der Entwicklung der neuen Stadt Lelystad, 
in einem der neuen Polder (Ost-Flevoland), beschlossen, einen Wald mit vorrangi
·ger Erholungsfunktion von etwa 1000 ha Größe anzulegen. Dafür wurde am zu
künftigen südwestlichen Stadtrand ein entsprechendes Areal ausgeschieden. 
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Der Boden ist sehr homogen und besteht aus fruchtbarem Ton; ein auf diesem 
Boden geplanter Wald kann sich zu einem hochwertigen Laubmischwald entwik
keln. Ohne menschliches Zutun würde die Entwicklung vom Makrophorbio-Alne
tum und Alno-Salicetum zum Fraxino-Ulmetum und, bei fortgeschrittener Boden
reifung, zu Waldtypen mit Verwandtschaft zum Fago-Quercetum verlaufen. Auf
grund dieser Voraussetzungen wurde der größte Teil der Aufforstungsfläche, rund 
70 Prozent, als Vorwald begründet, bestehend aus Pionierbaumarten wie Pappel, 
Weide und Erle. Nur die verbleibenden 30 Prozent der Fläche wurden bereits mit 
langlebenden Baumarten wie Eiche, Buche, Esche, Ahorn und Ulme aufgeforstet, 
und zwar in kleinen Parzellen verteilt über die ganze Fläche. Auf diese Weise ist 
eine Mischung von Vorwald mit definitivem Wald entstanden. 

Nach und nach wird der definitive Wald ausgedehnt auf Kosten des Vorwaldes, 
so daß, wenn die Aufforstung voll ausgewashsen ist, der definitive Waldaufbau er
reicht sein wird. Es sind somit alle Voraussetzungen zur Entwicklung eines natur
nahen Waldes geschaffen worden. 

Eine schematische Darstellung der Entwicklungsphase in landschaftsbaulicher 
Sicht erfolgte durch Landschaftsarchitekt J. VALLEN, in der die zunehmende Diffe
renzierung zum Ausdruck kommt. 

Der waldbauliche Planer soll Geduld haben und wissen, daß der Prozeß zum 
natürlichen Aufbau einen langen Weg abzulegen hat; er soll aber auch so arbeiten, 
daß der Wald in jedem Stadium seiner Entwicklung die höchst möglichen Anforde
rungen seiner Dienstleistungen erfüllen kann. Nur auf diese Weise arbeitet er für 
das Wohl des Menschen, jetzt und in der Zukunft. 

Zusammenfassung 

Die Wälder spielen eine wichtige Rolle bei der Erfüllung von Erholungs
ansprüchen der in der Stadt- und Industrielandschaft lebenden Bewohner. Wo in 
stark urbanisierten Gebieten eine für die Erholung ausreichende Waldfläche fehlt, 
sollen die Planer sich deshalb ernsthaft mit der Ausdehnung des Waldareals be
schäftigen, beziehungsweise sich für die Erhaltung vorhandener Waldgebiete ein
setzen. 

Zur Zeit wird in einigen Ländern versucht, den gegenwärtigen und den zu 
erwartenden Erholungsdruck modellartig zu erfassen. In einem dieser Modelle, 
dem Gravitationsmodell, ist für den Ökologen vor allem die Anziehungskraft des 
Objektes wichtig, vorerst beeinflußt durch die Erholungseinrichtungen, bestehend 
aus der Erholungsinfrastruktur und -ausrüstung, deren optimale Abstimmung auf 
die Waldfunktionen und die Erholungsansprüche durch eine gezielte Erholungs
planung sicherzustellen ist. Der Wald darf auf jeden Fall in seiner Substanz nicht 
durch bauliche Anlagen und Raum beanspruchende Erholungseinrichtungen aus-
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gehöhlt werden. In erster Linie wird doch die Anziehungskraft eines Waldes durch 
einen naturnahen Waldaufbau geprägt, der eine naturnahe Waldbautechnik vor
aussetzt. 

Dies wird an einem Musterbeispiel, dem neuangelegten Wald bei der neuen 
Polderstadt Lelystad, gezeigt. 

Resume 

La planification des loisirs en föret, les installations requises 

Les forets jouent un röle important dans la satisfaction des besoins de recreation 
de la population des regions urbaines et industrielles. La ou, dans les zones d'agglo
meration, une surface boisee suffisante a la recreation fait defaut, les planificateurs 
ont le devoir de s'occuper serieusement de l'agrandissement de l'aire boisee, respec
tivement de s'employer a la conservation des zones boisees existantes. 

On essaie actuellement dans quelques pays d'estimer a l'aide de modeles la pres
sion presente et future exercee par la recreation sur la foret. Dans l'un de ces 
modeles, le modele gravitatoire, c'est avant tout l'attrait exerce par l'objet qui est 
important. Cette attraction est tout d'abord influencee par les installations de 
detente, composees de l'infrastructure et de l'equipement recreatifs, dont l'harmo
nisation optimale avec les fonctions forestieres et les exigences de recreation doit 
etre assuree au moyen d'un amenagement adequat des loisirs. La foret ne doit en 
aucun cas perdre de sa substance au profit de constructions et d'installations de 
recreation exigeant trop d'espace . Mais l'attrait d'une foret est en premier lieu 
fonction d'une constitution naturelle, celle-ci presumant une technique sylvicole 
proche de la nature. 

Ces propos sont demontres sur l'exemple modele de Lelystad, la ville nouvelle 
de Polder. Trad. J.-F. Matter 

Summary 

Recreational planning and recreational facilities in the forest 

Forests play an important part in fulfilling recreational requirements of people 
living in towns and industrial areas. Where there are not enough forests for recre
ational purposes in highly urbanized areas, planners should seriously consider 
expanding the forested area or making every effort to maintain existing forests. 

In some countries attempts are being made to assess present and future recre
ational demands by working out model situations. In one of these models, the 
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gravitational one, the ecologist will be particularly interested in the attractiveness 
of the object. This attractiveness is influenced in the first place by the recreational 
facilities, consisting of infrastructure and equipment. Purposeful planning should 
ensure optirnum co-ordination of these recreational facilities with forest functions 
and recreational demands. However, the forest should never be undermined in its 
substance by buildings and space-consuming recreational facilities. For the attract
iveness of the forest is in the first due to its «natural» structure requiring «natural» 
silvicultural techniques. 

The new forest near Lelystad, the new polder town, is shown as an example. 

Transl. Rosmarie Louis 

Riassunto 

Pianificazione e infrastrutture in relazione alla ricreazione nel bosco 

Chi abita in citta o e circondato da un ambiente industrializzato fa valere il 
diritto alla ricreazione; in quest'ambito l'importanza del bosco e grande. Laddove 
l'insediamento del territorio e accentuato e nel tempo stesso manca una sufficiente 
copertura f orestale il pianificatore dovrebbe prendere in seria considerazione un 
incremento di tale area, rispettivamente dovrebbe prendere misure concrete atte 
a salvare qu ella esistente. In parecchi paesi si sta cercando di definire per mezzo di 
modelli la pressione esercitata sul bosco dalla popolazione in cerca di svago. In 
·uno di questi, detto modello gravitazionale (Gravitationsmodell), l'ecologo indivi
duera soprattutto l'importanza della forza d'attrazione esercitata dal singolo bosco 
sul cittadino, la quale dipende in primo luogo dal come e regolata l'attivita ricrea
tiva (infrastruttura ed attrezzature per lo svago ). Suddetta regolamentazione dev'es 
sere coordinata con le funzioni del bosco e con le esigenze del suo visitatore attra
verso una pianificazione ehe si prefigga ben-determinati scopi. In ogni caso le infra
strutture e l 'attrezzatura ricreative non devono compromettere l'integrita del bosco. 
La forza d"' attrazione di cui sopra dipende principalmente dalla naturalezza del 
bosco, cio ehe presuppone una tecnica selvicolturale rispettosa delle leggi ecolo
giche. II contenuto della relazione e poi stato esemplificato per mezzo del bosco 
pilota di Lelystad, di recente attrezzatura. Trad. R. Buffi 
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4. Teil 
Der Wald in der Industrielandschaft 

Die ökologische Bedeutung von Flurgehölzen 

MARIO F. BROGGI 

Unter Flurgehölzen verstehen wir kleinere baum- und strauchbestockte Flächen, 
die allseitig von offenem Grünland umgeben sind. Diese sind zwischen den land
wirtschaftlichen Nutzflächen entweder im Laufe der historischen Entwicklung er
halten geblieben, haben sich neu angesiedelt 'oder aber sind gepflanzt worden. 

1 Der Verlust der Vielfalt 

Die Wechselbeziehung der Waldreste, Feld- und Wallhecken, Ufergehölze, 
Baumgruppen, Solitärbäume und Neupflanzungen zu ihrer Umgebung stehen im 
Mittelpunkt dieses Referates. Dies vor allem auch unter dem Eindruck und der 
Sorge, daß sich die «europäische Landschaft», wenn davon recht vereinfachend die 
Rede sein darf, nebst der vorgegebenen und kaum zu beeinflussenden Topogra
phie, allmählich gleichschaltet - uniformiert - , d. h. ihrer spezifischen kultur
geschichtlichen Vergangenheit verlustig 'geht. Es ist damit der «leise Tod» der 
scheinbar wenig produktiven Lebensräume gemeint: die vollständige Wasseraustrei
bung, die Verlegung der Bäche und Flüsse in Gerinne, der Verlust von sogenann
tem Ödland, der Schwund der Obsthaine rund um die Ortschaften, das Roden von 
Baum und Strauch in der freien Landschaft, die Begradigung der Waldränder. 
Oder anders ausgedrückt, der Verlust dessen, wa,s wesentlich die Heimat prägt. Die 
totale Inanspruchnahme des Bodens durch intensive Flächennutzungen droht die 
europäische Landschaft in weiten Räumen ·dreizuteilen: nämlich in einen besiedel
ten Abschnitt, der mit seiner weitverzweigten Infrastruktur auswuchert, einen 
zweiten Sektor mit einer weitgehend produktionsorientierten Landwirtschaft und 
schließlich in einen Wald, der stark von wirtschaftlichen Erwägungen geprägt wird 
(Verfichtung) und dem oft landschaftlich unerwünscht zunehmend weitere Grenz
ertragsflächen zugeteilt werden. 

Es ist dies der gleiche Wald, der wegen mangelnder Rentabilität und fehlender 
Schutzbestimmungen in den Ballungsräumen in Gefahr ist, liquidiert zu werden. 
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Die meisten dieser Veränderungen vollziehen sich nicht spektakulär, sondern un
merklich, oft nur vom Fachmann erkannt, aber in ihrer Summe beträchtlich. 

Jede Landkarte ist schon bei deren Erscheinen bereits überaltert: Häuser, 
Straßen, Hochspannungsleitungen haben sich vermehrt, Riedwiesen, Tümpel, 
Sümpfe und Gehölze sind im Gelände verschwunden. 

Zur besseren Illustration, auch dieses unmerklichen Abganges, werden in der 
Folge konkrete Daten aus dem Bereiche des Fürstentums Liechtenstein eingestreut; 
dies nicht nur darum, weil der Referent dort lebt, sondern weil der 160 km2 große 
Kleinstaat dank seiner Übersichtlichkeit für vieles als Modellfall betrachtet werden 
kann. Als Modell vor allem auch darum, weil er am europäischen Industrialisie
rungsprozeß recht spät teilnahm und den Sprung vom Agrar- zum Industriestaat 
erst vor etwa 25 Jahren vollzogen hat, die Einflüsse aber bei dieser Hektik auf die 
Landschaft besonders drastisch sind. 

Ein symptomatisches Beispiel dieser im Gelände kaum merklichen Veränderun
gen sei am Beispiel der hochstämmigen Obstbäume dargestellt. Apfel- und Birn
bäume prägen vielerorts, etwa in einigen Schweizer Kantonen, noch die Umgebungs
kulisse der ländlichen Siedlungen. Der · hochstämmige Obstbaum, eine prachtvolle 
Erscheinung bei seiner Blüte im Frühling, ist nicht mehr wirtschaftlich, und es wird 
auf den niederstämmigen Plantagen-Obstbau umgestellt. Auch in Liechtenstein 
waren einst · die Dörfer in Baumgärten eingebettet, und zwar noch in jüngster Ver
gangenheit, wie die Zahlen der Liechtensteinischen Obstbaumstatistik (AMT FÜR 
STATISTIK DES FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN, 1972) belegen. Wird das Zähljahr 
1951 als 100 Prozent bezeichnet, so sind es 1961, 10 Jahre später, 84 Prozent und 
1971 noch 54 Prozent, also rund die Hälfte des Bestandes von 1951. 1977 müssen 
wir annehmen, daß noch knapp ein Drittel des vor 25 Jahren gezählten Obstbaum
bestandes vorhanden ist (BROGG_I, 1973). Ein Ersatz hierfür, in landschaftsästheti
scher, biologischer Mannigfaltigkeit, lokalklimatischer wie kultureller Hinsicht, ist 
selten gegeben. Das ökologische und kulturelle Potential ist dadurch geschmälert. 
Das Verschwinden von Hecken, Gehölzen und Hochstammbäumen wird analog 
intuitiv als Verarmung der Feldbiozönosen empfunden. 

2 Die Beweisnot im Beziehungsnetz Flur und Flurgehölze 

Die Eingriffe des Menschen in das Naturgeschehen können das Bild der Land
schaft verwandeln. Sie betreffen ebenso die Verteilung der verschiedenen Struktur
und Vegetationselemente innerhalb eines größeren Gebietes wie die Zusammen
stellung der Lebewelt in einem einzelnen Landschaftsteil. Dabei ist allerdings der 
Einfluß, den jeder der drei großen Komplexe der Standortsfaktoren Klima, Boden 
und Landschaftsstruktur auf die Organismen ausübt, nicht leicht voneinander zu 
trennen (TISCHLER, 1968). Ebenso ist die Kynntnis, wie groß der spezifische Lebens
raum für die Population einer Art sein muß, damit sie sich längere Zeit behaupten 
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kann, noch recht wenig bekannt, obwohl gerade diese Fragestellung für den Natur
schutz und damit für eine Vielfalt in unserer Natur von großer Tragweite wäre. 
Vieles weist darauf hin, daß gerade bei den in der Kulturlandschaft Mitteleuropas 
liegenden naturnahen oder allgemein vom Menschen wenig gestörten Habitate, 
wie Hoch- und Flachmoore, Röhrichte, Trockenrasen, aber auch reich durch Feld
gehölze strukturierten Landschaften, sich ein charakteristischer Teil der Pflanzen 
und Tiere nur halten kann, wenn eine bestimmte Arealgröße übriggeblieben ist. 
In diesem Zusammenhang wäre die Herauskristallisierung von Bioindikatoren sehr 
bedeutsam. Die Fischotterstudie des Zoologischen Institutes der Universität Zürich 
(MÜLLER, 1976) hat diese Marderart beispielsweise als vorzüglichen Indikator für 
intakte Gewässer mit angrenzenden naturnahen Landschaften bei zugleich erheb
lichem Raumbedarf charakterisiert. Auf die Flurgehölze bezogen, könnten diese 
Indikatorarten wahrscheinlich in der Vogelwelt gefunden werden. BIBER und 
BRUDERER (1976) nennen etwa als typische Heckenvogelarten den Neuntöter (La
nius collurio ), die Gartengrasmücke (Sylvia borin), die Domgrasmücke (Sylvia 
communis) und die Goldammer (Emberiza citrinella). Der Rückgang der Vielfalt 
ist auch im ländlichen Raum offensichtlich, denn gerade die genannten Vogelarten 
werden selten. 

Daten eines alarmierenden Artenrückganges lieferte beispielsweise das Sym
posium « Veränderungen der Flora und Fauna in der Bundesrepublik Deutschland» 
im Jahre 1975 (SuKOPP und TRAUTMANN, 1976). In den Flächenstaaten der Bun
desrepublik Deutschland gelten demnach 30-40 Prozent aller Farn- und Blüten
pflanzen (SuKOPP, 1976) als gefährdet. STAUFFER (1969) hat schon 1961 für den 
Schweizer Kanton Aargau nachgewiesen, daß die Hälfte der 1300 Gefäßpflanzen
arten sich im Rückgang befinden, während etwa 30 Prozent bereits erloschen oder 
stark zurückgedrängt waren. Ähnliche drastische Werte liefern Daten aus der 
Vogelwelt, der artenreichsten Wirbeltierklasse unserer Breiten, und gute Indika
toren von Umweltveränderungen. In Liechtenstein sind in der recht kurzen Zeit
spanne seit 1954 23 Brutvogelarten nicht mehr bestätigt, darunter neun Arten, 
welche Heckenhabitate bevorzugen (BROGGI, pers. Beob.). Mit jeder Art, die aus 
einer Lebensgemeinschaft ausscheidet, kann das Gleichgewicht gestört werden, 
wird ein Glied aus der Nahrungskette herausgebrochen, für das der Ersatz nicht 
immer gewährleistet ist. Abnahmen im Artspektrum sind in der Regel Hinweise auf 
Verluste in der Habitatsstruktur, vor allem auch Hinweise auf den Ausfall wesent
licher Elemente unterer Ernährungsstufen, die auf Veränderungen der Umwelt 
besonders empfindlich reagieren. 

Die Kenntnisse über die Komplexwirkung des Ökosystems «Gehölz» auf be
nachbarte «Feldökosysteme» sind noch recht unvollständig. In Diskussionen über 
die Notwendigkeit der Erhaltung einer angemessenen Hecken- und Gehölzdichte 
gerät die Befürworterpartei immer wieder in einen offensichtlichen Beweisnotstand. 
Die allgemeine Argumentation,. daß Flurgehölze als vielfältige Reste einer natur
nahen Kulturlandschaft ein wichtiges Landschaftselement und eine große land
schaftsökologische Bedeutung besitzen, ist für Schutzbestrebungen zu schwach. 
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Damit diese Bemühungen den gewünschten Erfolg haben, ist es notwendig, in 
größerem Umfange als bisher beweiskräftige Argumente zu beschaffen. Dies be
dingt, daß vermehrt Forschungsprojekte auf synökologischem Niveau durchgeführt 
werden, und zwar mit dem Ziel, die wesentlichsten Beziehungsgefüge in einer mit 
Hecken und Gehölzen angereicherten Landschaft aufzudecken (PFISTER, 1977). 

3 Gehölze und Lokalklima 

Seit mehr als hundert Jahren wird in stärker bewindeten Gegenden die Erstel
lung von Windschutzgürteln vorgeschlagen (BROGGI, 1969) und in weiten Gebieten 
Europas auch realisiert. Die Gründe hierfür sind u. a. die Austrocknung des 
Bodens, die mechanischen Windschäden und die Verwehung der düngewirkenden 
Kohlensäure. 

Länder mit dauerndem und starkem Wind, wie etwa Teile der Sowjetunion, 
Norddeutschlands, Dänemarks oder im unteren Rhonetal und im Rheintal, besit
zen Tradition im Anlegen von Windschutzpflanzungen. Es wurde dort u. a. schon 
frühzeitig auf die möglichen Ertragssteigerungen durch die Anlage von Schutz
gürteln aufmerksam gemacht. Die Durchschnittswerte, wie sie auch in der Hecken
studie des Europarates (TERRASSON und TENDRON, 1975) veröffentlicht wurden, 
liegen um die 15-20 Prozent und noch merklich höher bei den Intensivkulturen 
wie Gemüse und Früchte, wo Steigerungswerte von über 50 Prozent bestätigt wer
den. 

Die Bedeutung der Windschutzpflanzungen hat längst den geographischen Rah
men der stark bewindeten Gebiete gesprengt. Wenn man heute allerorten die 
Schaffung von Windschutzpflanzungen fordert, wo früher keine waren, so u. a. 
auch darum, weil die frühere Kulturlandschaft durch eine große Zahl von Feld
gehölzen gekammert war, die der Rationalisierung und Mechanisierung der Land
wirtschaft weichen mußten. Liechtenstein ist hier ein gutes «schlechtes» Beispiel. 
Bis 1944 wurden im Zuge der landwirtschaftlichen «Anbauschlacht» Baum und 
Strauch in der freien Landschaft liquidiert, um Raum für Kulturen zu erhalten. 
Diese Ausräumung führte bald zu negativen Auswirkungen. Der Wind, vor allem 
der stürmische Südwind, Föhn genannt, trocknete die Felder aus und führte zu 
Erdverwehungen. Die Wasserbilanz hatte sich grundlegend verändert. 1944 wurden 
in der Liechtensteiner Talebene sämtliche Bäume und Sträucher unter Schutz ge
stellt, und zwar wörtlich nach der einschlägigen Verordnung «zum Schutze der 
Rheinebene gegen ungünstige Einwirkungen des Windzuges und im Kampfe gegen 
die Verschlechterung der klimatischen Bedingungen». 

Seither sind als Gegenmaßnahme über 90 Kilometer Windschutzstreifen gesetzt 
worden, was rund 1,2 Millionen Bäumen und Sträuchern entspricht. 

Den gewichtigen Vorteilen der Anlage von Flurgehölzen können erwiesener
maßen auch einige Nach teile gegenüberstehen. So sinkt etwa der Ertrag am Gehölz-
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rand durch Schattenwirkung und Wurzelkonkurrenz um durchschnittlich 5 Prozent 
(STEUBING, 1955). Lagerschäden, die Behinderung der landwirtschaftlichen Bewirt
schaftung, die Erhöhung der Frostgefahr durch Kaltluftstau und die Beanspruchung 
von Kulturland werden als weitere und häufigste Gründe gegen Gehölze in der Flur 
bezeichnet. Diese teilweise sich widersprechenden Aussagen über Nutzen, resp. 
Schaden, resultieren aus den regional unterschiedlichen Boden- und Klimabedin
gungen und vor allem dem unterschiedlichen Aufbau und der Anlage der Flur
gehölze hinsichtlich Höhe, Winddurchlässigkeit, Holzartenwahl, Ort der Anlage 
und dergleichen mehr. Die meisten der zitierten Nach teile können heute weitgehend 
eliminiert werden. 

Zusammenfassend kann zur lokalklimatischen Bedeutung der Flurgehölze aus
gesagt werden, daß die Klimaverbesserung durch Flurgehölze in Landschaftsteilen 
mit hoher Windeinwirkung oder mit Böden geringer Wasserhaltefähigkeit eine aus
gesprochene Notwendigkeit darstellen. Außerdem sind sie aus der Sicht des Lokal
klimas aber auch dort sinnvoll, wo Kulturarten mit Ansprüchen an gleichmäßige 
Bodenfeuchte (Grünland, Gemüsebau) mit Vorteil zu berücksichtigen sind. 

4 Biologische Mannigfaltigkeit durch Flurgehölze 

Die großen Unterschiede des Flurgehölz-Mikroklimas hinsichtlich Temperatur, 
Feuchtigkeit und Lichtintensität auf engstem Raum sind die Ursache für das Zu
sammentreffen zahlreicher Tiere, sowohl des Waldes als auch der offenen Land
schaft. Die guten Nist- und Versteckmöglichkeiten, günstige Spähplätze, reich
haltige und vielseitige Nahrungsquellen und überwinterungsplätze fördern diesen 
Artenreichtum. 

Die Leistungen der Flora und Heckenfauna sind nicht zu unterschätzen. Auf je 
100 Laufmeter Hecke (jeweils reiner Pflanzenbestände) fallen jährlich beim 
Schwarzen Holunder (Sambucus nigra) bis 100 kg Beeren und bei Hasel (Corylus 
avellana) etwa 40 kg Nüsse an. 250-300 Ebereschen -(Sorbus aucuparia) erzeugen 
bis 2500 kg Beeren. 

Nach Untersuchungen von Focsowicz und SoKOLOWSKI (1956) wurde in einem 
1,8 km langen Windschutzstreifen eine Vogelpopulation von 31 Brutpaaren pro 
Hektar festgestellt, was einem Insektenverzehr von 380 kg/Vegetationsperiode ent
spricht. Nach Beobachtungen in der Slowakei betrug die Vogeldichte an Hecken 
und Waldrändern das zehnfache des Waldinnern (HENTSCHEL, 1969). Die meisten 
Kleinsäugerarten (z.B. Spitzmäuse, Wiesel) besitzen ebenfalls eine starke Bindung 
an Gehölze. Für viele weitere Tierarten haben Gehölze zudem einen unbestrittenen 
Attraktionswert (Schutz vor Feinden, Aufzuchtsort) und fördern deshalb deren 
Ausbreitung in reinen Feldgebieten und in intensiv genutztem Kulturland. 

Ein starkes Argument zugunsten der Erhaltung von Gehölzen in der Kultur
landschaft ist aber auch die Tatsache, dass die Gehölzränder viele Feinde von 
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pflanzenschädigenden Insektenarten des offenen Feldes beherbergen, nämlich 
parasitische Schlupfwespen, Kurzflügler, Netzflügler, Käfer usw. (KREBS, 1970). 
Diese beachtliche Ressource an vorwiegend räuberisch lebenden Tierarten, die auf. 
Gehölze angewiesen sind, wirkt durch ihren jeweils spezifischen Aktionsradius in 
Feldgebieten. Das Entfernen der Gehölze aus dem Feldmilieu muß zur Folge 
haben, daß ein wesentlicher Teil der regulierenden Glieder ausfällt. 

5 Pflege- und Gestaltungsmaßnahmen in der Flur 

Da die Ausräumung und Uniformierung der Landschaft regional schon recht 
weit gediehen ist, gewinnen Überlegungen an Bedeutung, wie sich die Flur wieder 
neu gestalten läßt. Die Vorstellungen für die weitere Entwicklung unserer Land
wirtschaft bis zum Jahre 2000 laufen wohl darauf hinaus, daß einerseits die am 
besten geeigneten Ackerlandschaften so intensiviert werden, daß sie mit wenig 
Hindernissen zu bewirtschaften sind. Andererseits werden grosse Landschaftsteile 
mit Hangflächen und armen Böden für die Aufforstung anfallen, resp. fallen 
brach. Dies erfordert in vielen Fällen eine sinnvolle Neuanlage und Gestaltung von 
Flurgehölzen. Wenn der Naturhaushalt der Landschaft ökologisch wirksam bleiben 
soll, so sind nach dem nationalen Bericht der BRD zur Biosphärenkonferenz der 
UNESCO 1967 auch in intensiv genutzen Agrargebieten, je nach Struktur und 
Bodennutzung, mindestens 2-5 Prozent der Fläche erforderlich, welche Rest
wäldern, Flurgehölzen und sonstigen natürlichen Landschaftselementen vorbehal
ten bleiben müssen (OLSCHOWY, 1971). 

Im Liechtensteiner Talraum, der landwirtschaftlich intensiv genutzt wird, wur
den einzelne Gebiete auf ihren Bestockungsgrad untersucht. Räume mit optisch 
befriedigenden Feldgehölzanteilen wiesen einen Flächenanspruch von 2-3 Prozent 
des gesamten Talraumes aus (BROGGI, pers. Beob .). 

Um vor allem in flurgehölzarmen, durch starke Eingriffe entleerten Landschaf
ten wieder einen gewissen Anteil an Gehölzen zu erhalten, sollten die allgemein zur 
Verbesserung der Infrastruktur eingesetzten Mittel auch für pflanzliche Neugestal
tungen verwendet werden. Pflanzungen entlang von Straßen wären schon aus 
Gründen des Immissionsschutzes sinnvoll, die Anlage von Gehölzen entlang der 
Wasserläufe ließe den Unterhalt der Gewässer und der Böschungen wesentlich 
sinken (LoHMEYER und KRAUSE, 1977). Das Fürstentum Liechtenstein und das 
österreichische Bundesland Vorarlberg kennen das Instrumentarium des Flur
gehölz-Rahmenplanes (BROGGI, 1975). Gemeindeweise werden unter Berücksichti
gung aller Nutzungsinteressen an der Landschaft die sinnvollen Ansatzpunkte für 
eine Wiederbepflanzung ausgewiesen. Im Zuge einer Etappenplanung wird in der 
Regel vorgesehen, in 10-15 Jahren den meist weiten und leeren Talraum wieder 
mit Gehölzen zu durchsetzen. Die Ausführung wie auch der Unterhalt der Flur
gehölze wird in beiden Ländern vom Staat gefördert. 
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Im St. Galler Rheintal werden entsprechende Flurgehölze im Rahmen von land
wirtschaftlichen Meliorationen ausgewiesen. Um eine möglichst große Vielfalt an 
einheimischen, standortsgerechten Baum- und Straucharten nach dem jeweiligen 

· Bedarf zu haben, werden in den staatlichen Landespflanzgärten V orarlbergs und 
Liechtensteins alleine um die 15 Straucharten nachgezogen, darunter Arten, die im 
privaten Baumschulhandel kaum zu erhalten wären (z. B. Schwarzdorn - Prunus 
spinosa, Kreuzdorn -Rhamnus catharticus, Faulbaum-Frangula alnus). 

6 Grün und Siedlung 

Wenn im Bereiche der offenen Landschaft die Flurgehölze oft noch die einzigen 
naturnahen Elemente darstellen, so gewinnen im unmittelbaren Vorfeld der Bal
lungszentren die landschaftsprägenden und erholungswirksamen Momente zusätz
lich an Bedeutung. Im Spekulationsfeld der möglichen Ausweisung als Bauland 
verlieren diese Flächen in der Regel die primäre Funktion für die Urproduktion. 
Es ist teils erschreckend, wie gerade diese Kontaktzonen zwischen freier Land
schaft und Agglomeration ohne vermittelndes und verbindendes Grün bleiben. 
Durch planerische Fehlleistungen, meist durch ein überbordendes Wachstum be
dingt, werden ausgesiedelte Industrien wieder von den Wohnzonen erreicht und 
umfaßt. Sichtschutzpflanzungen bilden dann meist die letzte Möglichkeit, nicht 
befriedigende Aspekte noch etwas zu lindern. Vorbildliche Lösungen bei der Schaf
fung von Grünzügen liefert der deutsche Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk, der 
als Zweckverband zugleich Planungsstelle ist. Die Sicherung des innerstädtischen 
Grüns durch gesetzliche Bestimmungen, wie sie die Schweizer Städte Bern oder 
Genf kennen, sind richtungsweisend. Wettbewerbe im Stile der Deutschen Gar:ten
baugesellschaft oder aber auch Tagungen, wie sie die Schweizerische Vereinigung 
für Landesplanung durchführt (VLP, 1977), sind gute Werbeträger für eine Berück
sichtigung des «Grüns» im Siedlungsraum. Mit der exemplaren Nennung einiger 
vorbildlicher Beispiele für die Handhabung der Grünplanung im Siedlungsraum ist 
die Überleitung vom ländlichen in den städtischen Raum erreicht und damit zu den 
kommenden Referaten übergeleitet. 

7 Schluß 

Zum Abschluß seien nochmals die wichtigsten Gründe für die Berücksichtigung 
natürlicher 1,:md naturnaher Elemente in Form von Flurgehölzen in der Kulturland
schaft genannt: 

1. ihre ökologischen Auswirkungen auf die umgebende Kulturlandschaftsfläche mit 
meist künstlichen Pflanzenbeständen; 

2. die Auswirkungen auf das Landschaftsbild. 
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In kontinentalen, semiariden und ariden Klimabereichen gewinnt die Anlage von 
Schutzpflanzungen an Bedeutung, um Klimaextreme zu mildern und die natür
lichen Ertragsbedingungen zu steigern. Die Bedeutung dieser « Windschutzmaß
nahmen)) ist unter extremeren Verhältnissen längst bekannt. Sind aber keine sicht
baren Schädigungen vorhanden oder keine sehr großen ·. und sofortigen Ertrags
steigerungen gewiß, so erlöscht das Interesse an natürlichen Vegetationselementen, 
resp. wird gar ihre Beseitigung gefordert. 

Hier obliegt der angewandten Landschaftsforschung eine wichtige Aufgabe, und 
zwar: 

- in der weiteren Erforschung ökologischer Zusammenhänge über die Beziehungen 
der Flurgehölze zur Agrarlandschaft als Grundlage für die Bewertung ihrer 
Funktion im Landschaftshaushalt; 

- in der Erarbeitung ökologischer Grundlagen für den optimalen Besatz und Ver
teilung von Flurgehölzen in verschiedenen Landschaftsei_nheiten. 

FISCHER (1971) hat schon 1970 vorgeschlagen, eigentliche Versuchslandschaften 
einzurichten, nämlich zwei ähnlich strukturierte Gebiete zu erfassen und schließlich 
eines davon durch Verminderung des Gehölzbestandes wesentlich zu verändern. 
Aus diesen experimentellen Befunden könnten wesentliche · Erkenntnisse über die 
Bedeutung und die Pflege der Gehölze in der Kulturlandschaft abgeleitet werden. 
Für die Naturschutzorgane des Europarates wäre schließlich dieses Gedankengut 
ein geeignetes Thema für ihre regelmäßigen Umweltkampagnen, um die Bedeutung 
von Baum und Strauch in der offenen Flur einer breiten Öffentlichkeit zu vermit
teln. 

Zusammenfassung 

Die europäische Kulturlandschaft droht zunehmend durch das Schwinden 
wenig ertragreicher, aber für sie typischer Lebensräume uniformiert zu werden. 
Der besiedelte Teil wuchert in die freie Landschaft, wo sich eine industrialisierte 
Landwirtschaft mit dem Wald in homogenen Blöcken den Grünraum aufteilt. Diese 
Entwicklung führt zum Verlust der Vielfalt. Drastische Rückgänge in der freileben
den Tier- und Pflanzenwelt sind Indikatoren dieser Umweltveränderungen. Heute 
gilt beispielsweise die Hälfte aller mitteleuropäischen Pflanzenarten als bedroht. 

Der Baum und der Strauch in der Flur sind Restitutions- und Regenerations
kerne mit einer großen Artenvielfalt. Ihre langen Randzonen bieten für viele Tiere 
und Pflanzen geeignete ökologische Nischen. 

Abbildung 1 Bestockte einstige Quellaufstöße im «Aule» (Balzers). In der Mitte befindet sich 
das Naturschutzgebiet Aulehäg. Foto Hubert Wenzel. 
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Abbildung 2 Heckenlandschaft «Feld-Periol-Bofel », südlich von Triesen. Foto Hubert Wenzel. 
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Die Organe des Naturschutzes setzen sich deshalb überall in Europa für die 
Erhaltung der Flurgehölze ein. Es fehlen diesen Stellen aber noch weitgehend 
beweiskräftige Argumente über die vermutete große landschaftsökologische Bedeu
tung von Baum und Strauch in der offenen Landschaft. Es sind deshalb vermehrt 
Forschungsprojekte mit -dem Ziele durchzuführen, die wesentlichsten Beziehungs
gefüge in einer mit Gehölzen angereicherten Landschaft aufzudecken. Die Bedeu
tung der Flurgehölze wäre schließlich einem breiten Publikum offenbar zu machen. 

Resume 

L'importance ecologique des boises hors foret 

Les paysages europeens courent un risque toujours plus grand d'uniformisation, 
en suite de la disparition de biotopes apparemment moins productifs mais qui leur 
sont typiques. On observe un secteur urbain, qui rayonne dans le paysage decou
vert, ou une agriculture industrialisee se partage avec la foret l'espace vert en blocs 
le plus homogenes possibles. La disparition d'un regne animal et vegetal diversifie 
est indicateur de la modification profonde du milieu naturel. On estime ainsi que 
la moitie de toutes les especes vegetales d'Europe moyenne sont menacees. Les 
haies, l' arbre et le buisson dans la campagne presentent une longue zone limi
trophe, intensement colonisee, et semblent former des zones ecologiques tampons, 
capables d'assurer des fonctions compensatoires dans un perimetre assez etendu. 
Des etudes approfondies sur les relations entre la foret et la campagne decouverte 
et sur le röle ecologique de plantations protectrices et de boises font · encore defaut. 
Ces travaux de recherche sont par · contre plus avances dans les domaines de la 
protection a l'encontre des vents ainsi que de l'amelioration du climat. 11 serait 
important de realiser a l'avenir des travaux de recherche appliquee qui pourraient 
mettre en evidence, pour les planificateurs et tous les interesses, le röle d'espaces 
de compensation biologique dans les paysages ouverts ainsi que dans les regions 
urbanisees. Trad. J.-F. Matter 

Summary 

The ecological importance of field woodlands 

European landscapes are increasingly in <langer of looking all alike due to the 
disappearance of habitats of apparently low productivity but which are nevertheless 
characteristic for Europe. This is particularly the case in built-up areas spreading 
into the open land where the areas of green land are divided between an industri
alized agriculture and the forest in blocks as homogeneous as possible. The loss of 
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a varied fauna and flora points to a drastic change in the environment. About half 
of all Mid.:.European plants are threatened of extinction. Field woodlands, trees 
and shrubs in open fields, have a long and densely populated peripheral area and 
seem to be important eco-buffers capable of assuming compensational functions 
for their wider surroundings. However, we still do not know enough on the relation
ship between forest and arable and meadow land as well as the ecological impor
tance of protective plantings and field woodlands. Research on the importance 
of these small woods as wind protection and for climatic improvement is, however, 
more advanced. The landscape planner and anyone else who may be concerned 
should in future be shown clearly the importance of biological compensation areas 
both in open and populated regions, by means of applied, practice-related research. 

TransL Rosmarie Louis 

Riassunto 

L'importanza ecologica delle vegetazioni arboree fuori del bosco 

11 paesaggio europeo, il risultato dell'azione dell'uomo e della natura, rischia 
vieppiu di venir uniformizzato; infatti gli spazi poco produttivi, ehe ne fanno il 
carattere, stanno scomparendo. Gli insediamenti divorano gli spazi ancora liberi, 
il cui verde e suddiviso in blocchi nettamente separati fra di loro, fatti di bosco e di 
area agricola di tipo industriale. Questa tendenza causera la perdita della moltepli
cita. 11 drastico impoverimento deHa fauna e della flora ci indica ehe l'ambiente e 
sulla strada ehe porta al cambiamento previsto. Infatti, attualmente la meta delle 
speci botaniche europee sono considerate minacciate. 

Alberi e cespugli sono da considerare centri di restituzione e di rigenerazione 
con una grande varieta di speci. I loro lunghi bordi offrono a piante ed animali le 
nicchie ecologiche ehe necessitano. 

I preposti alla protezione della natura s'impegnano percio ovunque in Europa al 
fine di salvare la vegetazione arborea fuori del bosco. Essi difettano pero ancora di 
argomenti ehe dimostrino la presunta grande importanza ecologica ehe hanno per 
la campagna gli alberi ed i cespugli. Da qui la necessita di ulteriori studi ehe chiari
scano la struttura degli interscambi in un ambiente ricco di alberi e di cespugli. 11 
valore di suddetta vegetazione dovrebbe infine essere divulgato. Trad. R. Buffi 
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Die Bede_utung des Waldes 
als Immissionsfilter in .der Industrielandschaft 

THEO KELLER und HANNES FLüHLER 

Wohl jeder, der auf einem Waldspaziergang Erholung gesucht hat, wird bezeu
gen, daß Waldluft als rein und würzig gilt. «Rein» bezieht sich vor allem auf die 
Armut an Stäuben. « Würzig» dagegen bedeutet, daß nicht nur anthropogen be
dingte gasförmige Luftverunreinigungen weitgehend fehlen, sondern daß auch 
Spuren aromatischer Naturstoffe vorhanden sind, wie z.B. ätherische öle. Es ist 
zwar geschätzt worden, daß die Wälder weltweit etwa 17 5 · 106 t reaktive Kohlen:
wasserstoffe an die Atmosphäre abgeben, rund sechsmal mehr als die geschätzten 
derartigen anthropogenen Emissionen (RASMUSSEN, 1972); Es wäre aber völlig ver
fehlt, daraus zu folgern, die auf den Autoverkehr zurückzuführenden Kohlenwasser
stoff-Emissionen seien ein vernachlässigbarer Faktor der Luftverunreinigung. Denn 
es darf nicht vergessen werden, daß der «photochemische» Smog von Los Angeles 
und anderen Großstädten eine «Errungenschaft» des modernen Automobilverkehrs 
ist und auf der ganzen Welt in keinem Waldgebiet auftritt! 

Die bisherigen Erkenntnisse lassen die luftreinigende Wirkung durch den Wald 
grob in folgende vier Gruppen aufteilen: ' 

1. Konzentrationssenke zufolge fehlender menschlicher Emi~sionsquellen; 
2. eigentliche Filterwirkung durch Aufprall und Rückhalt von Staubpartikeln an 

der riesigen Oberfläche von Zweigen und Assimilationsorganen, besonders wenn 
sie noch behaart sind; Absorption und Adsorption gasförmiger Luftverunreini
gungen an den Oberflächen. Die Partikel werden so festgehalten, daß sie nicht 
durch Windstöße erneut aufgewirbelt werden; sie werden aber durch Nieder
schläge teilweise abgewaschen und mit dem Boden vermischt, oder aber sie fal
len mit der Laubstreue zusammen zu Boden; 

3. vermehrte Sedimentation der Partikel durch Verlangsamung der Windgeschwin
digkeit im Kronenraum; 

4. erhöhte Turbulenz zufolge erhöhter Oberflächenrauhigkeit mit Zumischung 
relativ sauberer Luft; Erhöhung des Staubausfalls in Luv und Lee von Wald
beständen und in Bestandeslücken. 

Die verstärkte Belastung der Vegetation durch Luftverunreinigungen zufolge 
veränderter Turbulenzverhältnisse sei durch zwei Beispiele kurz belegt: In einem 
Immissionsgebiet vergrößern sich die Bestandeslücken, indem vor allem randstän
dige Bäume dem erhöhten Immissionsangebot erliegen. Ferner zeigt sich an Stra
ßenrändern z. B. eine Bleianhäufung im Boden unmittelbar vor einer Hecke vor 
allem durch den Ausfall gröberer Partikel (Abbildung 1). 
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Abbildung 1 Bleianreicherung im Boden nahe einer Autobahn im Bereich eines 
Windschutzstreifens (12 m hoch und 27 m breit) aus Pinus strobus bzw. im Freiland 

(nach HEICHEL und HANKIN, 1976). 

Die erhöhte Oberflächenrauhigkeit der Waldbestände verursacht eine Verlang
samung der Windgeschwindigkeit im Kronenraum und auch unmittelbar darüber. 
Die Verminderung der Windgeschwindigkeit bewirkt jedoch eine vermehrte Sedi
mentation partikulärer Luftverunreinigungen. Dies kann sich u. U. drastisch aus
wirken. Abbildung 2 zeigt, wie im Lee einer großen Industrieagglomeration, welche 
sehr viel aschereiche Braunkohle verfeuert, der Säuregra<i (pH-Wert) des Ober
bodens von Kiefernwäldern bis in eine Distanz von 30 km verändert wurde, weil · 
die Kiefernkronen viel alkalische Flugasche zum Sedimentieren brachten. Um den 
pH-Wert des Bodens durch eine Kalkung gleichermaßen zu verändern, wären viele 
Tonnen Kalk/ha vonnöten! Eine derartige Veränderung eines Standortfaktors bleibt 
allerdings nicht ohne Folgen für das Ökosystem. Einerseits wird die Bodenflora, 
also die Gras- und Krautschicht des Föhrenwaldes, in ihrer Artenzusammensetzung 
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pH-Wert der Humusauflage im Wald (Flugasche) 
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Distanz von Industrieballung 

Abbildung 2 pH-Wert im Oberboden von Kiefernwäldern im Lee einer 
Industrieagglomeration mit großen Flugasche-Emissionen. Die Horizontale gibt den 

ursprünglichen pH-Wert (Säuregrad) des Bodens wieder (aus KELLER, 1971). 

verändert; andererseits finden aber auch gewisse Pilze, welche für den Abbau der 
Kiefernnadelnstreue verantwortlich sind sowie die mit den Kiefernwurzeln ver
. gesellschafteten Symbionten, die Mykorrhizen, welche der Baumernährung dienen, 
nicht mehr optimale Lebensbedingungen. 

Es darf nicht. vergessen werden, daß dort, wo der _Staub giftige Komponenten, 
wie F, Zn, Cd, As, enthält, · auch die Fauna schwer geschädigt werden kann. So 
haben z.B. ENGMANN und BÖRTITZ (1970) gezeigt, daß bis in eine Entfernung von 
600 m von einem Emittenten arsenhaltigen Staubes die für eine gute Bodenstruktur 
wichtigen Regenwürmer völlig fehlten und selbst in einer Distanz von 1400 m zah
lenmäßig noch drastisch vermindert waren. Selbstverständlich waren.· auch die in 
dieser Zone produzierten Futtermittel für höhere Lebewesen giftig. Obige Autoren 
weisen ferner darauf hin, daß selbst nach einer Sanierung des betreffenden Emit
tenten der Boden weiterhin für Jahrzehnte verseucht bleibt! 

Was nun die eigentliche Filterwirkung der Vegetation, insbesöndere des Waldes, 
anbelangt, so ist sie so gewaltig, daß sie heute dank der Fortschritte der Entstau
bungstechnologie kaum mehr voll ausgenützt wird. Viel zitiert sind ja die Zahlen 
von MELDAU (1955), wonach 1 ha Fichtenwald 32 t Staub, 1 ha Buchenwald gar 
68 t Staub zu binden vermöge, bis die Filterkapazität erschöpft sei, d. h. bis kein 
weiterer Staub mehr gebunden werden könne. Aus diesen Zahlen geht hervor, daß 
ein Waldbestand ein Mehrfaches seines Kronengewichtes zu binden vermöchte. Im 
technologisch hoch entwickelten Westen dürfte ein derartiger Extremfall allerdings 
kaum mehr vorkommen. Immerhin ist an Straßenrändern noch immer mit einer 
starken Verschmutzung der Vegetation zu rechnen. 

In der Regel ist mit wesentlich geringeren Staubbelastungen als den oben zitier
ten zu rechnen. Selbst in deutschen Ballungsgebieten mit einem Staubniederschlag 
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von 1,3 g · m- 2 · d-1 beträgt der monatliche Staubausfall nur wenige q · ha-1. Wenn 
· man bedenkt, daß durch intensive Niederschläge ein Teil des Staubes zu Boden 
gewaschen und der Filter regeneriert wird, so wird man stets viel geringere Staub
gehalte der Baumkronen erwarten müssen, als was der potentiellen Kapazität ent
sprechen würde. 

Die Filterwirkung des Waldes dürfte bei lockeren, stufigen Beständen am größ
ten sein, welche den Wind ins Bestandesinnere eindringen lassen, statt ihn nur nach 
oben abzulenken. Im Kronenraum, mit der immensen Oberfläche von Blättern, 
Nadeln und Zweigen, wird der Wind abgebremst, wodurch die Sedimentation der 
Staubteilchen begünstigt wird. Außerdem können Teilchen mit einem Durchmesser 
von bis zu 80 µm beim Aufprall an senkrechten Oberflächen haften bleiben 
(HERBST, 1965). Schon unsere ersten Bleiuntersuchungen an Straßenrändern haben 
ergeben, daß rauhe, insbesondere behaarte Blattoberflächen den Staub gut zurück
halten (KELLER und PREIS, 1967). LITTLE (1977) wies mit modernen Methoden 
nach, daß rauhe oder behaarte Blattoberflächen für Partikel von 5 ,um Größe be
züglich des Staubrückhaltes bis zu 7mal leistungsfähiger waren als glatte Ober
flächen. 

Die staubförmigen Luftverunreinigungen sind in der Regel für die Vegetation 
wenig schädlich. Allerdings könnten Stäube, wie z.B. gebrannter Kalk, Ätzschädi
gun:gen hervorrufen, und starke Verschmutzungen, welche das ganze Blatt mit einer 
Kruste überziehen, können den Gasaustausch, insbesondere die für die Photosyn
these benötigte C0 2-Aufnahme durch die Spaltöffnungen, beeinträchtigen (Abbil
dung 3). Ferner kann die Schmutzkruste soviel Licht zurückhalten, daß die licht
abhängige Photosynthese des Chlorophylls nicht mehr abläuft und die Pflanze 
hungert (STEINHÜBEL, 1960). 

Einen neuen Aspekt der Gefährdung der Vegetation durch solche bislang als 
inert betrachtete Stäube bringen die in den letzten Jahren immer mehr Publizität 

Abbildung 3 Oberfläche von Kiefernnadeln vom Rande einer Autobahn (links) 
bzw. aus saubererLuft (rechts). Die Nadel links ist so verschmutzt, daß die 

für den Gasaustausch notwendigen Spaltöffnungen vollständig verdeckt sind. Rasterelektronen
mikroskop. Aufnahme von R. GuGGENHEIM, aus FLÜCKIGER et al. (1977). 
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erhaltenden sogenannten «sauren Niederschläge», deren Bildung durch den Bau 
hoher Kamine begünstigt wird. Diese sauren Niederschläge entstehen durch die 
Bildung von Säuren aus S0 2 und nitrosen Gasen in der Atmosphäre, welche mit 
Nebel- oder Regentröpfchen aus der Luft ausgewaschen werden. Wenn diese sauren 
Niederschläge auf die an den Blättern und Nadeln haftenden Stäube auftreffen, 
können sie mit diesen chemische Reaktionen eingehen, wobei für Pflanzen giftige 
Produkte entstehen. Dies sei am Beispiel von Fluorstäuben erläutert. Sowohl Kryo
lith (als Flußmittel bei der Aluminiumerzeugung verwendet) als auch CaF 2 sind in 
destilliertem Wasser bei Raumtemperatur wenig löslich. In der Folge bewirken sie 
an den Blättern keine sichtbaren Nekrosen und gelten daher weitherum als un
schädlich für Pflanzen (NRC, 1971). Kommt dagegen nicht sauberes Wasser, 
sondern angesäuertes Regenwasser damit in Berührung, so steigt deren Löslichkeit 
(Abbildung 4). Weil dadurch F-Ionen ins Blatt eindringen, wo sie den Stoffwechsel 
der Zellen stören, werden auch diese bislang «inerten» Stäube für Pflanzen giftig. 
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Abbildung 4 Einfluß des pH-Wertes auf die Löslichkeit zweier staubförmiger 
Fluorverbindungen. 

Der Wald übt aber nicht nur für Staubpartikel eine Filterwirkung aus, sondern 
auch für Keime aller Art, wie Bakterien. So zitiert HERBST (1965) eine Arbeit, wo
nach über einer Straße 500-800 Bakterien · cm-3 Luft festgestellt wurden, im an
grenzenden Wald jedoch nur noch 40-50 Keime· cm-3 • Auf die Bedeutung des 
Waldes als Aerosolfilter weist insbesondere NEUWIRTH (1965) hin. Der Wald ist 
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schon lange bekannt dafür, daß er Nebel «auszukämmen» vermag. Da bei der 
Nebelbildung sehr feine Partikel als Kerne wirken, ist es nicht erstaunlich, daß 
zufolge der Filterwirkung beachtliche Nährstoffmengen aus der Luft ins Ökosystem 
hinein gelangen können. 

HERBST (1965) lenkte die Aufmerksamkeit auf die Filterwirksamkeit für radio
aktiven Ausfall aus der Atmosphäre. Besonders drastisch war die Feststellung, daß 
die Vegetation auf der windexponierten Seite eine 32mal so hohe Gesamtradio
aktivität aufwies als auf der windgeschützten Seite des gleichen Standortes. Einige 
neuere amerikanische Arbeiten werden von SMITH und DocHINGER (1976) zitiert. 

Für gasförmige Luftverunreinigungen ist die Filterwirkung des Waldes wesent
lich bescheidener als für Stäube, worauf schon LAMPADIUS (1963, 1968) hinwies. 
Für Gase kommt die Ab- und Adsorption an den riesigen Oberflächen in Frage, 
ferner die Aufnahme in die Intercellularen des Blattinnern durch die Spaltöffnun
gen, wobei die Gase in den Stoffwechsel der Zellen einbezogen werden können . 
Diese Stoffe lassen sich später zum Teil wieder auswaschen. Außerdem können sich 
Gase an feine Partikel und Aerosole anlegen und mit den Niederschlägen ausge
waschen werden. Diesen Möglichkeiten ist es zuzuschreiben, daß im Wald die 
Niederschläge höhere Gehalte an verschiedensten Elementen aufweisen als im 
Freiland. 

Die in den Stoffwechsel aufgenommenen Gase, Schwefel ist ja als Pflanzen
nährstoff bekannt und benötigt, werden allerdings nur noch zum Teil ausge
waschen. Deren Speicherung über längere Zeiträume macht es daher in manchen 
Fällen möglich, die Immissionen nachzuweisen. Für S0 2 z.B. ist behnnt, daß es 
sich mit anhaltender Immissionsdauer anreichert, so daß der S-Gehalt von Fichten
nadeln in Immissionsgebieten vom jüngsten zum ältesten Nadeljahrgang zunimmt. 
Wo eine neue S0 2-Quelle auftritt, ist es allerdings möglich, daß die jüngeren, phy-
· siologisch aktivsten Nadeln einen höheren S-Gehalt aufweisen als die vieljährigen 
Nadeln. 

Für einen Fichtenbestand des Ruhrgebietes hat KNABE (1977) folgende jährliche 
Aufnahme an gasförmigen Luftverunreinigungen in die Nadeln geschätzt: S: 50 kg/ 
ha, CI-: 10 kg/ha, F-: 0,7 kg/ha. 

Es handelt sich somit um relativ geringe Mengen, besonders wenn man sie mit 
den Emissionen vergleicht. Selbst wenn wir annehmen, daß in einem niederschlags
reichen Gebiet wie der Schweiz das Doppelte der inkorporierten Menge als ober
flächlich adsorbierte Menge im Laufe des Jahres mit den Niederschlägen abge
waschen wird, so wäre gesamthaft mit einer Ausfilterung von 150 kg S/ha oder 
300 kg S0 2/ha zu rechnen. Dies wäre zwar mehr, als der durchschnittliche jährliche 
S0 2-Ausstoß der Schweiz 1970 betrug, denn landesweit wurde damals die S0 2-

Emission auf 138 000 t oder rund 34 kg S0 2/ha geschätzt, wobei der Wert je nach 
Landesgegend zwischen 1 und 460 kg/ha schwankte (EMPA, 1974). Die Filter
wirkung ist aber eher gering im Vergleich zur Emission einer Großquelle. · Ein 
thermisches Kraftwerk mittlerer Größe, das 3000 t öl/Tag verbraucht, emittiert 
nämlich bei einem S-Gehalt von 2 Prozent nicht weniger als 120 000 kg S0 2 täg-
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lieh! Dies bedeutet, daß ein derartiges Werk allein täglich die Filterwirkung von 
400 ha Wald voll ausschöpfen müßte, wenn alles emittierte S0 2 durch Wald aus 
der Atmosphäre entfernt werden sollte! 

Noch ungünstiger präsentiert sich die Filterwirkung im Bereich von Aluminium
hütten, welche außerordentlich giftige Fluoride emittieren. Aus den in Kiefern
nadeln festgestellten Fluoridgehalten lassen sich Fluoridfilterungen errechnen von 
bis zu 2000 g/ha jährlich, bei einer Jahresemission von vielen Zentnern Fluorid. 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß ein Teil der Fluoride vor allem in Werksnähe in 
Partikelform anfällt! 

Im Bereich einer Kehrichtverbrennungsanstalt haben wir die Chlorid-Immissio
nen überwacht, da das Werk unmittelbar an den Fuß eines mit Schutzwald bestock
ten Berghanges gebaut wurde. Durch die Betriebsaufnahme des Werkes ergaben 
sich die in Abbildung 5 dargestellten Chlorid-Gehaltserhöhungen im Buchenlaub. 
In diesen Zahlen spiegelt sich der «Erfolg» des Hochkamins, mit dem man die 
Menschen und Kulturen der Talsohle schützen wollte. 

Obwohl durch Blattanalysen seit Jahrzehnten feststeht, daß in der Praxis der 
Vegetation für Gase nur eine bescheidene Filterwirkung zukommt, haben neuere 
amerikanische Laborversuche das Gegenteil zu beweisen versucht. Aufgrund 
kurzdauernder Begasungen hat z.B. HILL (1971) errechnet, daß Luzerne stündlich 
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Abbildung 5 Erhöhung des Chloridgehaltes in Buchenlaub durch Inbetriebnahme 
einer Kehrichtverbrennungsanlage in Abhängigkeit von der Höhe über der Talsohle (Ordinate 

dreifach überhöht). 
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147 kg S0 2/km2 oder täglich 99 kg N0 2/km2 absorbieren würde. Daraus haben 
SMITH und DocHINGER (1976) Jahreswerte von 1,25 kg S0 2/m2 bzw. 35 g N0 2/m2 
extrapoliert. Dies sind insofern utopische Zahlen, als sie nicht berücksichtigen, daß 
eine derart intensive Filterung relativ hoher Konzentrationen während der Vege
tationsperiode nur kurzfristig aufrecht erhalten werden könnte, weil diese Gase für 
die Vegetation giftig sind. Schon die Aufnahme sehr viel geringerer Mengen durch 
die Spaltöffnungen würde das Entgiftungsvermögen der Pflanze überfordern · und 
zu deren Absterben führen. So haben wir festgestellt, daß eine mehrmonatige 
Dauerbegasung mit 0,05 ppm S0 2 - nach der deutschen TA-Luft von 1974 als 
ungefährlich betrachtet - zur 'Entlaubung vori Buche oder zu drastischen Assimila
tionseinbußen der Fichte führt (KELLER und BucHER, 1976; KELLER, 1977), ohne 
daß auch nur ein wesentlicher Teil der von HILL an Luzerne festgestellten Absorp
tion nachzuweisen gewesen wäre! 

Welche Konsequenzen ergeben sich aus diesen Darlegungen? Für die Urproduk
tion liegt die wesentlichste Folgerung darin, daß zufolge dieser Filterwirkung 
giftige Substanzen in und an den Oberflächen der Pflanzen sowie im Boden ange
reichert werden. Dies führt, je nach Giftigkeitsgrad, Angebot und Entgiftungs
vermögen der Pflanzen, zu einer langsamen oder raschen Vergiftung der Vege
tation, unter Umständen zu deren Absterben. Aber auch Stäube, welche für die 
Vegetation nicht direkt giftig sind, können die Pflanzen als Futtermittel unbrauch
bar machen, indem sie im Magen von Vieh oder Wild eine Giftwirkung entfalten! 

Für die Umweltschutzbehörden kann die Filterwirkung von Vorteil sein, indem 
durch Speicherung und Anreicherung der Fremdstoffe manche Immissionen nach
weisbar werden. Gewisse Emissionen, die «post festum» durch kontrollierende 
Luftanalysen nicht mehr erfaßt werden können, lassen sich unter Umständen durch 
geeignete Probenahme und Blattanalyse noch erfassen. Dies gelingt allerdings nicht 
bei allen Schadstoffen, wie z.B. nitrosen Gasen oder Äthylen. Die langsame Ver
giftung der Vegetation durch Luftverunreinigungen macht es ferner auch möglich, 
daß die Vegetation als Warner für lufthygienisch bedenkliche Zustände verwendet 
werden kann, z.B. im Falle von S0 2, weil die Vegetation für dieses giftige Gas 
anfälliger ist als der Mensch. 

Für die Emittenten schließlich ergibt sich die Schlußfolgerung, daß die Filter
wirkung die Vegetation, insbesondere den Wald, für Immissionen empfindlich 
macht. Diese Immissionsanfälligkeit macht die Vegetation zu einem wichtigen 
Faktor für die Standortswahl eines Werkes. Neben die ökonomischen Gesichts
punkte muß der ökologische Gesichtspunkt treten. Es muß auch darauf hingewie
sen werden, daß z.B. durch hohe Kamine die Emissionen nicht aus der Welt 
geschafft werden, wie Kurzsichtige ohne ökologisches Verständnis glauben mögen. 
Hohe Kamine verteilen die Luftverunreinigungen einfach auf weitere Gebiete. Sie 
belasten dabei vor . allem entfernte Zonen zugunsten der Gebiete, welche von der 
benachbarten Industrie profitieren. Hohe Kamine sind daher, langfristig gesehen, 
weder eine ökonomische, noch eine ökologische Lösung des Immissionsproblems. 
Sie sind nur ein Notbehelf, eine Überbrückungsmaßnahme, bis eine echte Lösung 
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gefunden ist. Als solche stellt sich momentan erst die Rauchgasreinigung in den 
Vordergrund, welche aber noch intensiver · Forschung bedarf. Der ebenfalls wün
schenswerten Entschwefelung der Brennstoffe haftet leider · der Nachteil an, daß 
damit nur das S0 2 ent{ällt, nicht aber die bei der Verbrennung entstehenden nitro
sen Gase. Werden hohe Kamine nicht als Notbehelf erkannt, dann bilden sie weit
hin sichtbare Denkmale des Mottos «Nach uns die Sintflut». 

Zusammenfassung 

Waldluft gilt als rein und würzig, weil nicht nur anthropogen bedingte Luft
verunreinigungen fehlen, sondern weil auch Spuren aromatischer Naturstoffe vor
handen sind. Der Umstand, daß die Vegetation weltweit mehr Kohlenwasserstoffe 
an die Atmosphäre abgibt als die menschliche Tätigkeit, darf jedoch nicht zu einer 
Bagatellisierung der Autoabgase führen. 

Die enorme Filterkapazität der Wälder für Staub büßt ang~sichts der Fort
schritte der Entstaubungstechnologie an Bedeutung ein. Immerhin darf die Aus
filterung radioaktiver Substanzen aus der -Atmosphäre nicht vergessen werden. Im 
Zusammenhang mit der Ansäuerung der Niederschläge ist auch darauf hinzuweisen, 
daß diese die Löslichkeit (Giftigkeit) sogenännter «inerter Stäube» an der Blatt
oberfläche erhöht. 

Für gasförmige Luftverunreinigungen ist · die Filterwirkung bescheidener, doch 
oft nachweisbar. Die Venninderung der Konzentration ist eher auf Verdünnung 
als auf Absorption zurückzuführen. 

Die Filterwirkung hat für Umweltschutzbehörden die Konsequenzen, daß aus 
der Speicherung analytische Nachweismöglichkeiten für gewisse Stoffe entstehen 
und daß die Vegetation als Warner vor lufthygienisch bedenklichen Zuständen 
dienen kann. Für die Emittenten liegen die Konsequenzen in der Erkenntnis, daß 
die Filterwirkung die Immissionsanfälligkeit des Waldes · erhöht. Dadurch wird der 
Wald zu einem Faktor bei der Standortwahl der Industrie. Hohe Kamine sind keine 
ökologische Problemlösung, sondern nur ein Notbehelf! 

Resume 

Le röle filtrant de la foret en region industrielle 

Si l'air de la foret est pur et odorant, ce n'est pas seulement en raison de l'ab
sence de polluants, mais aussi par la presence d'elements traces aromatiques natu
rels. Bien que la vegetation cede beaucoup plus d'hydrocarbures a l'atmosphere que 
l'activite humaine, il ne faudrait pas minimiser les gaz d'echappement des auto
mobiles. 
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Par le developpement des techniques de filtrage, on peut menager !'enorme 
capacite filtrante des forets. Toutefois il ne faut pas oublier · que les substances 
r_adioactives contenues dans . I'atmosphere sont egalement filtrees. Notons encore 
que fa solubilite (toxicite) des poussieres dites «inertes» qui recouvrent la surface 
des feuilles, est augmentee par l'acidification des precipitations. 

L' effet filtrant est moins important pour les impuretes qui sont contenues dans 
l'air sous forme de gaz, bien que l'on arrive souvent a les deceler dans la plante. 
Dans ce cas, c'est surtout la dilution qui cause la baisse de concentration plutöt 
que l'absorption. 

Les responsables --de la protection de l'environnement ont la possibilite de de
celer, au moyen d'analyses, certaines substances produites par les plantes qui ont 
retenu les polhiants. Par cöhsequent, la vegetation peut servir d'avertisseur de 
conditions d'hygierte de l'air ·critiques. 

Quant aux industriels, ils doivent etre conscients que l'effet filtrant augmente 
la sensibilite · de la foret aux emanatiöns. Ainsi, la foret devient un facteur deter
minant lors du choix du site d'etablissement d'une industrie. Les hautes cheminees 
sont un expedient et non pas une solution ecologique. 

Trad. L. Froidevaux 

Summary 

The importance of forests as air filters in an.industrialized landscape 

Forest air relative to citi~s is considered pure and aromatic: air pollutants caused 
by human activities are · lar,gely lacking whereas trnces of natural aromatic com
ponents _ are _ present. Aithough vegetation oti _ a woddwide basis is emitting more 
hydrocarbons to the ·atmosphere than does human activity, the output of car 
exhausts should not be. considered unimportant. The tremendous filtering capacity 
of forests for particulate . air pollutants is loosing importance due to progress of 
technology .The removal of .radioactive particles from the atmosphere, however, 
should not be forgotten. In connection with acidification of precipitation it must 
be pointed out that it does increase solubility (and therefore toxicity) of so-called 
«inert» particulates filtered and adhering to foliar surfaces. 

The filtering effect for gaseous pollutants is modest but often detectable. The 
lowering of concentration is more of an . effect of 'dilution than one of removal by 
absorption. 

The filtering action of forests has · the following consequences and should be 
considered by: 

officials of environmental protection: 
- the accumulation '_of polluting substances by filtering yields the possibility of 

.their analytical det~ction; -
- vegetation may act as a signal of hygienically doubtful situations; 
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emitting industry: 
- the filtering aetivity inereases susceptibility of forests to pollutants. 

Thus forests beeome an eeologieal faetor in ehoosing a suitable site. High ehim
neys are no eeologieal solution to the pollution problem but merely an expedient. 

Riassunto 

L'importanza del bosco quale filtro dell'aria nel paesaggio industriale 

L'aria silvestre e eonsiderata pura ed aromatiea, prima di tutto perehe e priva di 
inquinamenti provocati dall'uomo e poi perehe vi sono riseontrabili traeee di 
sostanze aromatiehe naturali. II fatto ehe la vegetazione mondiale immette nel
l'atrnosfera piu idroearburi ehe l'uomo eon le sue attivita non deve portarei a 
minimizzare la portata degli inquinamenti da gas di scappamento. 

L'importanza dell'enorme eapacita dei boschi di filtrare l'aria inquinata da ' 
polvere decresce con il perfezionarsi delle tecniehe di filtrazione. Tuttavia non 
dimentiehiamo la depurazione dell'atrnosfera da sostanze radioattive. In quanto 
all'inacidimento delle piogge, e da teuer presente ehe queste aeereseono la solubilita 
(velenosita) delle eosiddette «polveri inerti». 

L'effetto filtrante sull'aria inquinata da gas e, seppure provabile, piuttosto mo
desto. La diminuzione della concentrazione e da ricondurre piu alla diluzione ehe 
ad un assorbimento. 

In seguito all'effetto filtrante l'autorita preposta alla protezione dell'ambiente 
e in grado di analizzare Ja presenza di certe sostanze partendo dal Ioro aecumulo 
e di interpretare Ja vegetazione quale indicatore di situazioni igieniche allarmanti 
dell'atrnosfera. Alla fonte degli inquinamenti si dovra inveee capire ehe l'effetto 
filtrante aumentera la sensibilita del bosco alle irnmissioni. Di conseguenza il 
bosco influenzera la scelta dell'area insediativa di un'industria. Gli alti camini non 
risolvono i problemi ambientali: sono il ripiego dell'ultima ora. 

Trad. R. Buffi 
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Erfassen von Immissionen 

SUSANNA ZüST 

1 Emission - Transmission - Immission 

Unter Emissionen versteht man in erster Linie Luftverschmutzungen, die staub
oder gasförmig sein können, aber auch Lärm, freigesetzte Wärme und Radio
aktivität. Die WHO umschreibt Luftverunreinigungen als Stoffe, die so lange oder 
in solchen Mengen in der Außenluft vorliegen, daß sie für Pflanzen, Tiere, Men
schen und Material schädlich sind, zur Schädigung beitragen oder das Wohlbefin
den und die Besitzesausübung unangenehm stören. Heute sind etwa 150 solche 
luftverunreinigende Substanzen bekannt, von denen 20 bis 30 wirtschaftlich und 
hygienisch bedeutend sind. 

Emissionen werden bei industriellen Produktionsprozessen, beim Hausbrand 
und aus Verkehrsmitteln freigesetzt. Den Vorgang, dem sie nun ausgesetzt sind, 
nämlich der Verteilung und dem Transport von der Emissionsquelle weg, bezeichnet 
man als Transmission. Dadurch werden sie zu Immissionen, d. h. Stoffen, die auf 
die biotische und abiotische Umwelt einwirken. Die Transmission ist von der Topo
graphie, meteorologischen Vorgängen und weiteren Parametern abhängig. Zum 
Beispiel übt der Wald als Landschaftskörper einen wichtigen Einfluß auf das Klima 
und damit auf die Verbreitung von Emissionen aus. 

2 Methoden zum Erfassen von Immissionen 
und Immissionsschäden 

Die Wirkung von Immissionen auf die biotische und abiotische Umwelt ist sehr 
vielfältig, Sie kann direkt sein und primäre Schäden hervorrufen; Blattchlorosen 
z.B. sind die Folgen von hohen Schadgas-Konzentrationen. Oder sie kann indirekt 
sein und sekundäre Schäden verursachen, z. B. via Boden auf die Pflanzen ( etwa 
pH-Veränderung durch Flugaschen oder durch saure Niederschläge [Erhöhung, 
resp. Senkung] oder via Pflanzen auf Tiere [z.B. erhöhte Schadstoffkonzentration 
in der Nahrungskette oder Sterilität von Rindern]). 

Der Grad der Schädigung ist von der Konzentration der Schadstoffe und der 
Einwirkungsdauer abhängig. Man unterscheidet latente, akute und chronische Schä
den. 

Es gibt nun die verschiedensten Methoden, Immissionen und durch sie hervor
gerufene Schäden qualitativ und quantitativ zu erfassen. Im allgemeinen ist ein 
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Nachweis um so aufwendiger und teurer, je kleiner der Schaden ist, und einfacher 
bei großen Schäden, da dann der Ertragsausfall gemessen oder berechnet werden 
kann. Die verschiedenen Untersuchungsmöglichkeiten können in drei Gruppen ein
geteilt werden: 

,, 
ImmissiOQS berechnungen, 
analytische Methoden, 
ganzheitliche Methoden. 

3 Immissionsberechnungen 

Immissionsberechnungen versuchen mit Hilfe von Verbreitungsmodellen rech
nerisch von Emissionen auf Immissionen zu schließen~ Meteorologische Faktoren 
werden mit Gelände-, Bewaldungs- und Besiedlungsformen mit EDV verknüpft. 
Diese Methode hat viele Vorzüge; sie ist weniger aufwendig als Messungen und 
kann große Gebiete erfassen. Das Schwierigste daran ist jedoch die nötige Vere!n
fachung der Modelle. 

31 Analytische Methoden 

Analytisch können sowohl die Immissionen selber als auch durch sie beeinflußte 
Ma!erialien und Lebewesen untersucht werden. Chemische Luftanalysen . sind recht 
aufwendig, vor . allem wenn auf mehrere Substanzen geprüft werden muß. Einzel
messungen nützen meist wenig; will man den zeitlichen Verlauf der Luftbelastung 
eines Gebietes kennen, müssen Meßnetze errichtet und während längerer Zeit 
unterhalten werden. 

Wasser, Boden, totes und lebendes tierisches und pflanzliches Material werden 
meistens auf die Anreicherung bestimmter Stoffe hin chemisch analysiert. Beispiels
weise wird. als Indikator von Schwefeldioxid der Sulfatgehalt des Oberflächenwas
sers und der Schwefelgehalt von Koniferennadeln oder Baumrinden bestimmt. Ent
lang Autobahnen wird etwa der Bleigehalt von Heu bestimmt. Analytische Verfah
ren, besonders Pflanzenanalysen, dienen vor allem zum Feststellen von chronischen 
Schäden, bei denen die Akkumulationsprodukte von langzeitiger Immissionseinwir
kung nachgewiesen werden. 

Auch physikalische Methoden werden gebraucht. Zum Beispiel kann · für quanti
tative Angaben von Staubimmissionen die Durchlässigkeit von Licht verschiedener 
Wellenlängen auf der Blattoberfläche gemessen werden. 

Biochemisch-physiologische Methoden werden vor allem für latente Immis
sionsschädigungen eingesetzt. Vermehrt mißt man in ·. der lebenden Pflanze Alte
rungsenzyme und ihre Aktivität, die in geschädigten Organen frühzeitiger auftreten. 
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32 Ganzheitliche Methoden 

Unter ganzheitlichen Methoden sind solche zu verstehen, die den Gesundheits
zustand oder die wichtigsten Lebensprozesse der Pflanze ( oder Tiere) oder ganzer 
Pflanzengesellschaften erfassen. Sie bieten den Vorteil, daß mit ihrer Anwendung 
ein viel breiteres Spektrum von Immissionsfaktoren gleichzeitig erfaßt werden kann. 
Im Laufe der Zeit erkannte und erkennt man aus Empirie und Experimenten die 
Zusammenhänge zwischen bestimmten Organismen und Immissionen. Solche emp
findlichen Tiere und Pflanzen werden als Bioindikatoren bezeichnet. Sie haben die 
Eigenschaft, nicht nur auf einzelne Immissionskomponenten, sondern auf den 
Immissionskomplex, wie er in der Praxis über · lange Zeit vorkommt, zu reagieren. 
Je günstiger die Umweltbedingungen für · den Stoffaustausch und das Wachstum 
sind, desto gefährdeter sind sie. Bei höheren Pflanzen verstärken Faktoren wie 
Licht und Luftfeuchtigkeit, die die Erweiterung der Spaltöffnungen fördern, die 
Schadwirkung von toxischen Luftverunreinigungen. Aus dem Erscheinungsbild 
einer kranken Pflanze können Rückschlüsse · auf Art und Intensität von Immission 
gezogen werden (z.B. Chlorosen oder Nekrosen). Meistens gehen den äußeren 
Schäden innere Veränderungen an den morphologischen Strukturen voran; diese 
müssen mikroskopisch geprüft werden. Beispiele hiefür sind die Struktur der Jahr
ringe und der Holzdichte im Stammquerschnitt. 

Die Intensität der Assimilation einer Pflanze ist ein wichtiges Kriterium für 
ihren Gesundheitszustand. Sie wird bei Einzelpflanzen an Blättern resp. Nadeln 
gemessen. Großflächig kann sie mit Hilfe von Falschfarben- oder Infrarot-Luft
bildern sichtbar gemacht werden. Denn solches Filmmaterial reagiert auf die IR
Absorbtion bei der Photosynthese. Diese Methode wird vor allem für die Beurtei
lung von Wäldern eingesetzt und erfordert neben der Luftbildauswertung die Kon
trolle und Interpretation im Feld. 

4 Kryptogamische Bioindikatoren 

Es gibt die verschiedensten Bioindikatoren. Pflanzliche reagieren im allgemeinen 
empfindlicher als tierische, und Immergrüne (Nadelbäume) und Kryptogamen sind 
besonders empfindlich. Eine in vielen Städten gebräuchliche Methode mit krypto
gamischen Bioindikatoren ist die Kartierung von Epiphyten, d. h. an Baumstämmen 
wachsenden Moosen, Flechten und Algen. Die epiphytischen Flechten- und Moos
arten von Zürich wurden in neun Gruppen von Wuchsformen eingeteilt. Eine be
stimmte · Kombination von Arten und somit auch Wuchsformen läßt sich sogenann
ten Epiphytenzonen oder im übertragenen Sinn Immissionszonen zuordnen. Es 
wurden vier Zonen definiert. In Zone I ist Epiphytenwachstum kaum mehr mög
lich. Zone IV charakterisiert die im Schweizer Mittelland zu erwartende Epiphyten
vegetation; Zone II und III bilden die Übergänge dazu. In Zürich und Umgebung 
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wurden 4000 Bäume der häufigsten Baumarten auf diese neun Wuchsformen hin 
untersucht. Dabei wurde nicht nur auf das Vorhandensein oder Fehlen einer 
Wuchsform geachtet, sondern auch auf ihre Artenvielfalt und die Vitalität der ein
zelnen Arten. Ein Vergleich mit dem Zustand, wie er vor 40 Jahren beschrieben 
worden ist, zeigt, daß sich Zone I stark ausgebreitet hat. Am kleinsten sind die 
Veränderungen des Epiphytenbewuchses dort, wo es topographische Schranken 
gibt; das ist im Südwesten der Stadt am 400 m aufsteigenden Uetliberg. Diese Ver
armung ist sowohl auf toxische Gase als auch auf das Stadtklima zurückzuführen. 

Zusammenfassung 

Die Begriffe Luftverunreinigung und Emission - Transmission - Immission 
werden erläutert. Dann folgt ein dreigliedriger Abriß über die Methoden zur Erfas
sung von Immissionen und Immissionsschäden mit typischen Beispielen: 

- Immissionsberechnungen, 
- analytische Methoden, 
- ganzheitliche Methoden (u. a. Bioindikatoren). 

Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Anwendung von Kryptogamen als Bio
indikatoren für Umweltbelastungen: Eine aktuelle Studie über die kryptogamische 
Epiphytenvegetation im Raume Zürich wird vorgestellt und mit einer analogen 
Arbeit von 1936 verglichen. 

Resume 

Detection de la pollution atmospherique 

L'auteur explique des definitions de la terminologie de la pollution de l'air telles 
que pollution, emanation et dispersion. Ensuite de quoi elle expose brievement a 
l'aide d'exemples typiques les methodes de detection des polluants de l'air et des 
dommages causes par ceux-ci: 

- dispersion des polluants atmospheriques, 
- methodes analytiques, 
- bioindicateurs. 

L'auteur a porte une attention particuliere a l'usage des cryptogames en tant que 
bioindicateurs d'un stress du a la pollution atmospherique. Elle compare une etude 
recente sur la vegetation des cryptogames epiphytes dans la region de Zurich avec 
une etude analogue datant de 1936. 

Trad. L. Froidevaux 
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Summary 

Detection of air pollution 

Definitions of air pollution terminology, such as pollution, emission and disper
sion are explained. Then methods of detection of air pollutants and damages by air 
pollutants are outlined with typical examples: 

- dispersion of air pollutants, 
- analytical methods, 
- bioindicators. 

Special attention was given to the use of cryptogams as bioindicators of air pol
lution stress. A recent study on the vegetation of cryptogamous epiphytes in the 
township of Zurich is presented and compared with an analogous study originating 
from 1936. 

Transl. G. Eichenberger 

Riassunto 

Lo studio delle immissioni 

Dapprima la relatrice chiarisce i concetti di inquinamento dell'aria, di emissione, 
trasmissione e di immissione. Essa si sofferma poi sui metodi usati per definire le 
immissioni ed i danni ehe ne derivano. Seguono alcuni tipici esempi: 

- calcolo delle immissioni, 
- metodi analitici, 
- metodi globali (bioindicatori, ecc.). 

Viene dato particolare peso all'applicazione di crittogame quali bioindicatori del
l'inquinamento ambientale. Uno studio sulla vegetazione di crittogame epifite della 
regione di Zurigo e stato presentato e poi paragonato ad uno studio analogo del 
1936. 

Trad. R. Buffi 
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Auswirkungen von Immissionen auf die Waldbehandlung 

GERHARD PETSCH 

1 Einführung 

Seit 1926 - verstärkt nach 1934, mehr und intensiv seit 1952 - hat die wissen
sc~aftliche Untersuchung über die Auswirkungen der Immissionen auf die Pflanzen
und Tierwelt einen immer größeren Umfang angenommen. 

Die Forschung, nicht nur die naturwissenschaftliche, sondern auch die sozial
wissenschaftliche und die gesundheitstechnische, hat hier ein Aufgabenfeld gefun
den, welches schlechthin zwingend als eine zu lösende Aufgabe der Industrie
gesellschaft unserer Zeit gilt. Dabei ist das theoretische Modell der Erfassung der 
Schäden, auch im Bereich der Land- und Forstwirtschaft, intensiv durchgearbeitet 
worden. Gesicherte Kenntnisse aus den Labors und Instituten stehen in umfang
reicher Zahl zur Verfügung und werden mit mehr oder weniger Erfolg bei Planun
gen großräumiger Art in der Praxis berücksichtigt. Dabei ist bemerkenswert, daß 
oft globale Merksätze über die Nachteile bei einer Beurteilung ihren Niederschlag 
finden. 

Zu wenig ist bisher der Praktiker zu Wort gekommen oder fühlte sich berufen, 
seine einzelnen Erfahrungen kundzutun, weil sie aus der örtlichen oft langfristigen 
Augenblickssituation hergeleitet werden und keine generelle Begründung durch 
mathematisch-statistische Reihen finden. 

Hier soll im wesentlichen aus der praktischen Beobachtung über die Auswir
kungen von Staub und schwefeliger Säure gesprochen werden, die im Ruhrgebiet 
maßgebliche Faktoren für die Schädigung des Waldes sind. Meines Erachtens sind 
solche Beobachtungen auch in anderen Industriezonen möglich und können zu 
einer Hilfe für die Fachwissenschaft, aber auch ein wichtiges Entscheidungsmittel 
für die eigene praktische Arbeit werden. 

Durch ein ausgezeichnetes System der ständigen Überwachung der Luftbelastung 
ist im Rhein-Ruhr-Gebiet z.B. eine Landesanstalt für Immissions- und Boden
nutzungsschutz in der Lage, Unterlagen über die Messungen den zuständigen Mini
sterien und der Öffentlichkeit als Karte und Tabelle zur Verfügung zu stellen und 
durch Auswertung von gesammelten Schadstoffen auch der Öffentlichkeit gleichsam 
eine Kontrolle über die Immissionen im freien Raum zu verschaffen. Der Prakti
ker im Wald und in der freien Landschaft kann diese Unterlagen nur als Aus„ 
wertungshilfe verwenden; in der Örtlichkeit ist er aber auf seine eigene Beobach
tung angewiesen, die nur den Gesamtkomplex in seinen Auswirkungen erkennt. 

Wohl hat die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen sehr schnell die Bedeu
tung der Auswertung der Immissionen erkannt und durch den zuständigen Minister 
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für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten - u. a. für den grünen Bereich - vor
bildliche finanzielle Förderungsmaßnahmen zu der Erhaltung des Waldes entwickelt 
und praktiziert. Auch andere Umweltschutzinstitutionen im Ruhrgebiet, wie z.B. 
der Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk, zahlen Förderungsmittel aus dem kom
munalen Aufkommen zur Stützung und besseren Entfaltung der Wälder und grünen 
Freibereiche aus eigenen Mitteln für einen aktiveren, ökologisch fundierten Umwelt
schutz. 

Als Beispiel möchte ich hier auf den Wald einer Industriestadt eingehen, die mit 
am schwersten unter den Immissionsbelastungen zu leiden hat: Duisburg am Rhein. 
Ich kenne diesen Raum seit 18 Jahren und habe darin aktiv gearbeitet. 

2 Auffällige Merkmale im allgemeinen 

Ein durch Immissionsbelastung langfristig leidender Wald hat zwei originäre 
Erkennungsmerkmale: 

- Selten ist ein größerer Anteil Nadelholz vorhanden, obwohl der Standort die 
Entwicklung des Nadelholzes zuließe. 

- Er zeigt in der Gestaltung der Bäume eine bizarre Ausformung und in der Farbe 
seines Blattwerkes eine merkliche Fadheit. 

Meist sind Laubhölzer, auch die älteren, in ihrer Stammform nicht ausgeglichen 
entwickelt, sondern zeigen mehr oder weniger Knicke, die sich bei längerem Ein
wachsen oft auch im späten Alter als Wülste darstellen. Die Blätter oder die Nadeln 
sind hellgrün bis gelb, z. T. graustichig oder marmoriert. 

Die Intensität der Farbe nimmt vom frischen Grün im Mai/Juni zum September 
hin in Richtung Gelb ab. Spätestens Ende Juli ist ein grauer Farbunterton erkenn
bar. Bei den Nadelbäumen sind die Nadeln oft ab Juni von einer Braunstichigkeit 
im Farben bild, welche neben einer Gelb- bis Rotspitzigkeit auffällt. Die Nadeln bei 
Fichten und z. T. auch 'bei Kiefern sind trotz ihrer starken Wachsschicht weniger 
glänzend und z. T. brüchig. Die Nadeln selbst stehen an den Zweigen oft erstaun
lich differenziert verschieden dicht zusammen oder lassen am Zweig selbst unregel
mäßige Entfernungsintervalle entstehen. 

Bei einem Vergleich der Zweige aus unbeeinflußten und geschädigten Nadel
hölzern ist das deutlich zu erkennen. Die Stämme aller Baumarten selbst sind oft 
von einem feinen Grauschleier des Staubes überzogen, der regelrecht an der Rinde 
klebt und bei der glattrindigen Buche besonders auffällig wirkt. An den Stamm
füßen bilden sich oft großflächige und dickere Ablagerungen von Staubschlamm, 
grauer bis blauer Farbe, der kein Leben aufweist und aus dem durch Niederschlag 
dem Stamm entlang abgespülten Staub entsteht. Oft zeigt sich bei älteren Eichen, 
Weymouthskiefern, vor allem aber bei Buchen, rings um den Stamm eine wüste 
Zone: in der keine Vegetation aufkommt. Diese Erscheinungsformen wiederholen 
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sich fast in allen industriebelasteten Räumen, je nachdem, wie stark der Anteil des 
Staubes ist. 

Im Bereich des Stadtwaldes Duisburg sind die Immissionen so stark, daß Nadel
hölzer sich nur im beschränkten Umfang in der Jugend erfolgreich entwickeln kön
nen. In den wenigsten Fällen werden zur Abholzung gemäß forstlicher Umtriebs
zeit, d. h. bis zu dem Alter, in dem das Holz schlagreif ist, die Bäume den Erwar
tungen der Forstleute entsprechen. Fast bei allen Nadelhölzern, mit Ausnahme der 
Weymouthskiefern und der Japanischen Lärchen, werden Bäume hier nicht älter 
als .50-60Jahre. Dann sterben sieab oder vegetieren. 

Forstleute, die trotzdem im Laubwald, der ja im Winter kahl ist, als Ausgleich 
einen angemessenen Nadelholzanteil gesichert haben wollen, können diesen Anteil 
nur als «Zeitmischung aus landschaftskulturellen Gründen betrachten» und ihn -
sofern möglich ~ nur bedingt wirtschaftlich nutzen. 

Beim Laubholz besteht dagegen die Möglichkeit, die ganze Wachstumszeit bis 
zur festgesetzten Abtriebszeit einzuhalten und dann die Bäume zu ernten. Dem hat 
auch der Staat im Sinne der Erhaltung des Waldes .durch die Waldbesitzer Rech
nung getragen und fördert finanziell nur in genau festgelegten Bereichen den Anteil 
der anzupflanzenden Nadelhölzer. Im Kern der Immissionszone werden keine oder 
nur ganz bestimmte Nadelholzarten zugelassen. 

Wenn also hier in diesen Kernräumen Nadelhölzer angepflanzt werden sollen, 
um den Menschen das Gefühl zu geben, im .Winter nicht nur Laubwald, sondern 
auch Nadelholz wenigstens zeitweise als echte Abwechslung zu finden, dann ist das 
eine Aufwendung, die ökonomisch nicht . dem Wirtschaftswald . angelastet werden 
kann, sondern oft allein unter dem Aspekt einer intensiveren Erholungswirkung 
gesehen werden muß. 

Die Kommunen im Ruhrgebiet machen bewußt immer mehr von dieser wald
baulichen Gestaltung Gebrauch, weil sie einen abwechslungsreichen und mit vielen 
Aspekten ausgerüsteten Erholungswald schaffen wollen. 

3 Begründung von Jungpflanzungen 

Am Anfang jeden Waldes steht seine Begründung. Es gibt zwei Arten: 

- die Begründung durch eine Pflanzung oder Einsaat mit anschließender Pflege 
oder 

- die Ausnutzung der natürlichen Gegebenheiten, die durch das Abfallen der 
Samen de .r älteren Bäume entstehen, um nach dem Keimen im Waldboderi 
neuen Wald . zu bilden. 

Besonders in den Laubhölzern im Rheinland war die letztgenannte Form der 
Verjüngung des Waldes üblich, wurde doch oft der Erdboden durch einen plan
mäßigen und umfangreichen Eintrieb der Hausschweine bis etwa zum Jahre 1900 
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in einem so optimalen Zustand gehalten (Lockerheit des Bodens, gute Durchlüftung, 
Wasserhaltung), daß keine Schwierigkeiten beim Generationswechsel der Bäume 
entstanden. Erst mit den erheblichen Immissionen veränderte sich ein hier von mir 
als ökologischer Aggregatzustand bezeichnetes V erhalten erheblich. 

Mit den Immissionen fand eine ganz erhebliche Veränderung · des Pflanzen
bewuchses der bodennahen Luftschicht · statt. Die klassische Krautschicht veränderte 
sich, Adlerfarn nahm in einem nie gekannten Umfang zu. 

Auch der rote Traubenholunder (Sambucus racemosa) sowie der schwarze 
Holunder (S. nigra) haben sich weit über das normale Verhältnis ausgebreitet und 
beherrschen weite Teile der Strauchschicht in den Waldflächen. Dort, wo die Ilex
Pflanze oder Stechpalme von Natur aus vorhanden war, hat sie sich erfreulicher
weise im alten Umfang erhalten. 

Nachteilig für diese Veränderung war aber die Entwicklung der Bäume, die 
hier wachsen sollten. Wohl haben die alten Buchen in bisher bekannter Form ihre 
Samen produziert und fallen lassen, ihre Fruchtbarkeit ist aber in dem Maße gesun
ken, .· wie die Immission angestiegen ist. Das bekannte Auskeimen des Samens im 
Erdboden hat damit ebenfalls nachgelassen, und Verjüngungen in der klassischen 
forstlichen Form, wie sie bei der Buche im vollen Umfang, bei der Stieleiche mit 
Einschränkungen bekannt waren, sind nicht mehr möglich. 

Auch eine Aufkalkung der Böden hat nur zu einer augenblicklichen Verbesse
rung des -Bodenzustandes und damit ·. zu einer vermehrten Keimfähigkeit geführt. 
Doch schon nach 2 bis 3 Jahren sind auch diese Keime wieder vergangen, obwohl 
sie nach allen Regeln der Kunst von den Forstleuten gehegt und gepflegt worden 
sind. 

Nach meinen Beobachtungen führe ich dieses Verhalten auf den Mangel unge
filterten Sonnenlichtes auf die sich entwickelnden Jungpflanzen zurück. 

Im Ruhrgebiet hat sich daher die Pflanzung bei Verwendung der Pflanzen aus 
den Baumschulen zu der einzigen sicheren, im großen Stil umfangreichen Methode 
der Neubegründung der Wälder entwickelt. Dabei spielt auch das Alter und die 
Größe der Pflanze sowie die Zahl pro ha und die nachbarliche Belastung ihres 
Existenzraumes eine bedeutende Rolle. Während unter normalen Verhältnissen eine 
möglichst zwei- bis dreijährige Pflanze bei sachgemäßer Pflanzung ein hohes Maß 
an Anwuchsgarantie und Weiterentwicklung erwarten läßt, ist das in Immissions- 
gebieten nicht immer der Fall. Hier wurde nach über zehnjährigen Versuchen von 
mir im eigenen Revier festgestellt, daß am besten die 80 bis 120 cm hohen Laub
hölzer anwachsen, dere1i' Wurzeln durch ein- bis zweimaliges Verschulen im Saat
beet der Baumschule ein Höchstmaß an feinem Wurzelwerk aufweisen. Wohl zeigen 
diese Bäume beim Pflanzen im ersten Jahr einen leichten Wuchsschock, den sie 
aber schon im zweiten Jahr des Stehens auf der Fläche überwinden und durch 
ein kräftiges, hohes Wachstum wieder wett machen. Je mehr Feinwurzelwerk an 
einer 80 bis 120 cm großen Pflanze erhalten ist, desto besser steigert sie ihre Vitali
tät. Der hohe Adlerfarn als Begleitpflanze schafft in den ersten Monaten des 
Wachsens ein windruhiges Umfeld, ohne diesen jungen Bäumchen die Existenz an 
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Licht und Nährstoffen zu nehmen. Auch sind sie im ersten Jahr so stabil, daß 
absterbender Farn, wenn er nicht zu stark wuchert, die Pflanzen nicht beiseite 
drücken kann. 

Bei den Pflanzungen wird im normalen Forstwirtschaftsbetrieb aus ökonomi
schen Gründen danach getrachtet, mit wenig Pflanzen eine große Fläche optimal 
zu bestocken. Unsere Pflanzenabstände in der üblichen Forstwirtschaft sind daher 
entgegen dem Vorbild der Natur immer weiter geworden, um Kosten für spätere 
Durchforstungen im jüngeren Alter des Baumbestandes zu sparen. ökonomisch 
beweisbare Erfolge sind hier in unbeeinflußten, immissionsfreien Räumen einwand
frei nachzuweisen. 

Dieses Faktum trifft aber nicht für immissionsgefährdete Bereiche zu. Hier hat 
sich neben der Größe der Jungpflanzen auch ein dichtes Pflanzen bewährt, wobei 
im Ruhrgebiet in den Hauptbelastungsbereichen der Pflanzenabstand von 1,20 mal 
1,50 m als optimal gilt. Nicht nur, daß hier genügend Pflanzen vorhanden sind, um 
bei Ausfällen noch das Bestandesgefüge zu erhalten, sondern weil engstehende 
Bäume im jugendlichen Alter, vor allem in der Phase von 8 bis 30 Jahren, sich im 
immissions belasteten Raum so eng gegeneinander schieben und hoch drängen, daß 
nur so eine echte Baumpersönlichkeit entsteht. Denn die äußerst harte Konkurrenz, 
einen hohen Teil des Lichtes zu erreichen, drängt die Baumkronen nach oben zum 
Licht. Sowie sie lückiger stehen, entwickeln · sich schirmartige Kronen, die das 
Waldgefüge nicht mehr repräsentieren. 

Im Streben nach einem vertikal unterschiedlich aufgebauten Wald kann es dem 
Forstmann unter normalen Voraussetzungen gelingen, mehrere Baumarten zeitweise 
untereinander zu ziehen. Bei den immissionsbelasteten Bereichen sind hier größte 
Einschränkungen gegeben. Nur ein lockerer. Schirm von alten Bäumen wird von 
den Jungpflanzen darunter ertragen. Dieser Umstand ergibt einen für das Industrie
gebiet typischen Aufbau von Waldformen, der wenige Schirmbäume (Überhälter) 
über Jungpflanzen zuläßt. Meistens werden diese alten Bäume auch auf Kosten 
absterbender Jungpflanzen im Baumbestand erhalten und geben dann den vom 
Besucher so geschätzten romantischen Wald ab. Er ist nicht wirtschaftlich, aber 
umweltfreundlich, zumal diese überalterten Bäume oft Heimstätten für Tiere 
(Höhlenbrüter) und Insekten sind. Ihre großen Kronen mit viel Blattwerk binden 
erhebliche Mengen Staub. 

4 Behandlung mittelalterlicher Baumbestände 

Der Wald kann in seinem Lebenszyklus nicht ohne die Pflege des Menschen 
auskommen. Wenn er nicht in bestimmten Zeitabständen durchforstet wird, kommt 
es zu einer Schwächung der Einzelglieder des Baumbestandes, so daß Schnee, 
Rauhreif oder auch Sturm den ganzen Baumbestand leicht zusammenbrechen las
sen. Solche «urwaldartigen Bilder» sind uns aus der Sowjetunion, Kanada, USA 
und auch aus dem südlichen Amerika bekannt. 
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In der Forstwirtschaft Mitteleuropas erfolgt in der Regel die Durchforstung 
alle 6 bis 10 Jahre. Es werden immer die Stämme entnommen, welche für die sich 
nicht weiter entwickelnden, guten verbleibenden Bäume gefährlich werden können. 
In Waldgebieten, die durch Immissionen belastet sind, muß dieses Intervall der 
Durchforstung von 8 bis 10 Jahren oft auf 10 bis 15 Jahre verlängert werden, weil 
die einzelnen Bäume während ihres Wachstums weiter in die Höhe getrieben wer
den müssen. Eine verzögerte Durchforstung ist deshalb nicht der Ausdruck schlech
ter Forstwirtschaft, sondern die Anpassung an die immissionsbelastete Umwelt. 
Diese Maßnahme gilt für alle Baumarten, die zur Anpflanzung kommen. 

5 Erhaltung alter Baumbestände 

Hat ein Baumbestand in Immissionsgebieten einmal seine Höhe und volle Ent
wicklung erreicht, wird er im Ruhrgebiet in der Regel aus Gründen des Umwelt
schutzes solange wie möglich am Leben erhalten. Dieses volle Ausnutzen der bio
logischen Potenzen soll es ermöglichen, daß die Aktivitäten des Baumes zur Her
absetzung der Auswirkungen der Immissionen sich voll entfalten können. Eher 
werden weniger großkronige Bäume pro ha auf einem Gelände gehalten, als daß 
die Kronen zugunsten einer Vielzahl von Bäumen eingeengt werden. Jede Krone 
hat durch ein hohes Maß an Blättern die Fähigkeit, Staub anzuziehen und über den 
Laubabfall in den Bereich der oberen Bodenschicht abgleiten zu lassen. Die Erzie
lung großkroniger Wälder ist daher ein aktiver Teil der Waldbaupolitik in immis
sionsbelasteten Räumen. Nur eine Stetigkeit und Behutsamkeit, in oft kleineren 
Flächen differierend, kann diesen Erfolg herbeiführen. Jedes noch so gute Bemü
hen, zugunsten einer vielleicht langfristig mehr wirtschaftlich ausgerichteten Forst
wirtschaft mit zeitweise höherem Ertrag, ist in solchen Arealen zum Scheitern oder 
gar zum Rückschritt verurteilt. 

Eine im immissionsbelasteten Bereich derartig auf den Ertrag fixierte Forstwirt
schaft würde optimal nicht umweltfördernd wirken und somit kein Mittel zur Bin
dung der Immissionen sein. 

Bei allen Einsichten in die ökologischen Zusammenhänge und bei voller Würdi
gung der Grundlagenkenntnisse der Wissenschaft muß den ökologischen Erfahrun
gen des Praktikers mehr als bisher Rechnung getragen werden. Die Lehre von der 
Ökologie ist nicht nur mit Standarduntersuchungen und mit mathematisch-statisti
schen Sicherheiten zu betreiben, sie ist eine Lehre und ein Zweig der Wissenschaft, 
die nach dem Prinzip einer Perlenschnur aufgebaut ist. Jede Erfahrung, jede Kennt
nis der Zusammenhänge ist eine Perle, die man auf die Schnur der täglichen Arbeit 
zieht. Bei der Abwicklung und Bewältigung von Problemen muß man die einzelnen 
Perlen wieder zusammenstellen, um einen optimalen Wert oder fundierten Erfolg 
zu haben. Erfahrung ist daher ein Faktor, der einen großen Stellenwert in der 
Ökologie haben wird. Wer lange einen bestimmten Bereich beobachtet und seine 
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Zusammenhänge durch Erfahrungen fundiert, wird am schnellsten die Grenze 
seines Handelns erkennen und sich danach richten. 

Ein wichtiger Punkt und gleichzeitig eine Forderung an die Verantwortlichen 
ist daher, Fachleute längerfristig in ihren Positionen zu belassen, damit sie Erfah
rungen sammeln. Wer sich je der Mühe unterzogen hat, ältere Kollegen auf ihren 
Erfahrungsschatz hin anzusprechen, ist immer wieder tief beeindruckt, welch große 
Quelle des Wissens hier genutzt werden kann. Nur müssen die jüngeren wieder 
lernen, den älteren Gehör zu schenken. Ist diese Bereitschaft bei uns heute wirk-
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lieh noch vorhanden, die wir so wissenschaftlich fortschrittsgläubig sein wollen? 
Hier öffnet sich ein Bereich, in dem noch sehr viel segensreiche ökologische Kennt
nisse schlummern, die man aktivieren kann. Ökologie darf nicht - wie das heute so 
oft geschieht - im Unterbewußtsein mit dem Begriff der Schönheit verbunden 
werden. ökologisch richtige Eingriffe sind oft schmerzhaft und kurzfristig nicht 
verständlich. Sie sind tagespolitisch unbeliebt und aktivieren kaum die geschätzte 
Allgemeinheit. Denken wir nur an die so zögernd behandelte Frage der Regulierung 
der Schädlinge auf biologische Art. Hier muß genauso Mut aus der Praxis signali
siert werden, wie der Wirtschaftler erkennen lassen muß, daß nicht nur der augen
blickliche Gelderfolg die Maxime und der Leistungsfaktor sind. 

Forstleute, die in Immissionsbereichen arbeiten, haben einen steinigen Weg zu 
gehen. 

Ein wichtiger und von mir letztlich angeführter Grund der Praxis, der Ökologie 
mehr Eingang in die Tagesarbeit zu verschaffen, ist aber nur möglich, wenn die 
Forstleute von der Verwaltungsmentalität zurückkehren zum aktiven Gestalten des 
Waldes und zu einer konsequenten Anwendung der gesicherten waldbaulichen 
Erkenntnisse. 

_Zusammenfassung 

In Immissionsbereichen ist der Waldbau bei Anwendung seiner klassischen 
Gegebenheiten jeweils den besonderen Verhältnissen anzupassen. Die Zeit der 
Begründung, die Abmessungen der Pflanzen, die Pflege und die Ernte der Baum
bestände sowie ihre Verjüngung müssen sich den lokalen Belastungsverhältnissen 
anpassen und sie berücksichtigen. Es darf nicht vergessen werden, daß die Pflanzen 
möglichst nicht in die Höhe und in den Bereich der Immissionen wachsen wollen. 
Selbst' vorbildlich bewirtschaftete Waldungen machen daher im Vergleich zu ge
pflegten Wirtschaftswaldungen einen bedrückenden Eindruck. Die organische Aus
gewogenheit des Waldbildes ist nicht so deutlich erkennbar, wie es der Forstmann, 
aber auch der Besucher, gewöhnt ist. Die Verträglichkeit der Immissionen, bezogen 
auf die einzelnen Baumarten, kann nicht als Standard oder feststehend betrachtet 
werden. Oberflächengestaltungen des Waldreliefs und kleine klimatische Beson
derheiten verändern das Bild der Waldzusammensetzung und -entwicklung im viel 
größeren Maße, als es bei gesunden Beständen der Fall ist. Die Aktivität des Forst
mannes hat konsequente, langfristige Beobachtungen in sein tägliches Handeln 
einzubeziehen und den wissenschaftlichen Kenntnissen schneller zum Durchbruch 
zu verhelfen. Die heute in allen Ebenen vorhandene Verwaltungsmentalität soll 
abgebaut werden, um dem schöpferischen Eigengestaltungselement im Wald den 
ihm zukommenden Platz einzuräumen. Die wesentlichsten Voraussetzungen dazu 
sind überschaubare Reviere und die Bereitschaft, wieder selbst im Wald mit dem 
Reißhaken gestalterisch tätig zu werden. 
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Resume 

Consequences des immissions sur 1a foret 

Dans les espaces soumis aux immissions, la sylviculture doit etre adaptee, dans 
la mise en pratique de ses principes classiques, aux conditions particulieres. 
L'epoque de plantation, la taille des plants, le traitement et la recolte des peuple
ments forestiers ainsi que leur rajeunissement doivent etre ajustes aux conditions 
locales de nuisances. Les plantes, il ne faut pas l'oublier, evitent a tout prix de 
s'accroitre en hauteur dans la zone des immissions. Ainsi, dans ces zones, meme 
des forets traitees de maniere exemplaire donnent une impression accablante. Le 
specialiste, le visiteur egalement, n'y reconnaissent pas l'equilibre habituel de l'as
pect forestier. Le degre de tolerance des immissions n' est ni constant, ni defini chez 
chaque espece d'arbre. La topographie et les conditions microclimatiques modifient 
localement la constitution et le developpement forestiers dans une beaucoup plus 
!arge mesure que dans des peuplements sains. Trad. J.-F. Matter 

Summary 

The Effects of Immissions on the Forest 

Silvicultural activities in immission areas should always be adapted to the parti
cular circumstances. Planting time, spacing, stand tending and harvesting as well 
as regeneration .of the stands should always be adapted to, and taking account of 
the local immission situation. One should bear in mind that whenever possible 
plants do not want to grow to any height and come within reach of the immissions. 
Even perfectly managed forests therefore look sad compared to well-tended com
mercial forests. The picture presented by an organically balanced forest is not so 
obvious to foresters, but also any visitors, as this is normally the case. The degree 
to which individual tree species can resist immissions cannot be taken as a standard 
or fixed value. Relief, stand structure and differences in micro-climate influence 
mixture of tree species and forest development much more than in the case of 

healthy forests. Trans!. Rosmarie Louis 

Riassunto 

Gli effetti delle immissioni sul bosco 

Nelle vicinanze di immissioni l'applicazione dei principii classici della selvicol
tura sara influenzata dalle particolari condizioni di questi luoghi. Esse condizione
ranno l'inizio della rinnovazione, le dimensioni delle piante da mettere a ·dimora, 
i tagli di diradamento, di sgombero e di rinnovazione nelle fustaie. None da dimen-
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tieare ehe le piante tendono a non ereseere in altezza e nella direzione della fonte 
d'inquinamento. Da qui, anehe se ben eurati, il eattivo aspetto di questi bosehi, 
specie se eonfrontati eon bosehi sani e regolarmente tagliati. II selvieoltore ed il 
visitatore del boseo noteranno · ehe la massa organiea non da quell'impressione di 
equilibrio alla quale si e abituati. II grado di sopportazione delle immissioni non 
puo essere eonsiderato eostante neanehe per gli individui della medesima speeie. 
Rispetto ai bosehi sani, la eomposizione e lo sviluppo di quelli ehe subiseono inqui
namenti sono influenzati in misura molto maggiore dalla eonformazione dei suoli 
e da partieolarita mieroclimatiehe. Trad. R. Buffi 
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5. Teil 
Praxis der Walderhaltung und Waldpflege 

La f oret dans la politique et le droit 

MAURICE DE COULON 

La conservation et l'entretien des forets _,. theme d'aujourd'hui - commencent 
par la politique et la legislation: sans mandat ni institutions, pas de forestier ni de 
sylviculture. 

La politique s'occupe-t-elle de la foret? Quels sont les interets en jeu? Qui fixe 
les objectifs de la politique forestiere et decide? La legislation forestiere est-elle 
adequate et efficace? Voila les questions a discuter. 

1 Politique et foret 

«La politique», dit Valery, «consiste dans la volonte de conquete et de conser
vation du pouvoir.» En termes plus prosai'.ques, elle vise a la conduite des affaires 
publiques en vue du bien commun. Dans une democratie directe, ou chacun a son 
mot a dire, le grand nombre est tout-puissant; c'est le principe de l'egalite, mais 
aussi un inconvenient lorsqu'il s'agit de prendre des decisions complexes. 

La foret et la protection du paysage ne sont sans doute pas au premier rang des 
preoccupations politiques de nos gouvernants. En essayant d'esquisser une hierar
chie des interets politiques, dans la conjoncture actuelle, on obtiendrait a peu pres 
les priorites suivantes: 

- securite, paix interieure (objectifs primordiaux de la politique); 
- bien-etre, prosperite; 
- plein emploi; 
- developpement economique; 
- instruction; 
- ressources ( exploitation, amenagement) l 
- culture, en.vironnement foret, paysage. 
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Cette enumeration est bien incomplete et discutable. (Le developpement, par 
exemple, est lie aux ressources, l'energie meriterait une meiHeure place ... ) De 
quelque fac;on qu'on s'y prenne, la foret et -la protection de la nature figurent tou
jours plus ou moins en queue de liste. Ce desavantage s'explique par notre mode 
et niveau de vie, nos traditions et prejuges, et par le fait que la foret et la nature 
n'attirent guere l'attention: elles sont 1a depuis toujours, ne posent guere de pro
bleme, ne sont en principe contestees par personne. La politique a tendance a sous
estimer, meme a oublier ce qui va bien et dont on ne parle guere. L'importance 
qu'elle confere depend des difficultes et des surprises suscitees, de la nouveaute: 
une catastrophe en relation avec la destruction de forets ou d'espaces naturels con
vaincra mieux de la necessite de proteger ceux-ci que tous les discours d'academie. 
La realite est cynique, mais il faut en tenir campte. 

La politique quotidienne doit d'ordinaire resoudre les problemes du moment, 
du moins ceux a court terme. Elle est souvent a la remorque des evenements. Au 
contraire, la politique forestiere s'efforce de prevoir et d'a1:llenager l'avenir des 
forets, de prevenir les difficultes des decennies a l' avance. C' est la tache des fores
tiers de signaler les anomalies et dangers souvent encore peu perceptibles ou peu 
comprehensibles pour le grand public, de renseigner a temps les autorites compe
tentes et de les amener a prendre · des decisions · qui n'interessent vraiment que les 
generations futures. Somme toute, nous sommes condamnes a agir souvent a contre
temps sur le plan politique, au risque de passer pour des prophetes de malheur, des 
visionnaires ou des trublions. 

2 Qui decide en politique forestiere? 

Si l'on veut defendre avec succes la foret et la protection de la nature, il importe 
que leurs representants participent a tous les stades d'elaboration des decisions poli
tiques importantes. 

Celles-ci resultent g6neralement d'un long processus d'information, de motiva
tion, d'evaluation et de consultation. Pour declencher ce processus, il faut une idee 
frappante, une suggestion opportune, un sentiment, une conviction ferme, c'est-a
dire une etincelle initiale au bon moment et au bon endroit. A eux seuls, les argu
ments - solides mais etroits - des technocrates ne suffisent pas toujours a justifier 
les grandes options politiques: la rumeur publique, le nombre de partisans et le bon 
sens comptent autant que les expertises officielles. Et c'est comprehensible. L'his
toire montre que les gouvernements de specialistes et de savants sont souvent mau
vais! (Ces derniers se vengeront en repliquant que «le seul tort de la politique, c'est 
qu'elle est faite par les politiciens» [E. SouRIAu].) 

N ombreux sont les personnes et groupes de personnes qui, selon leurs niveau et 
fonctions, suscitent ou prennent des decisions en politique forestiere. 
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«Decideurs» en politique forestiere 

Peuple souverain * * 
Parüs politiques ** 
Qpinion publique, mass media * * 
Groupes de pression, associations * * 
** decisions indirectes 

Corps legislatifs * 
Autorites executives * 
Services techniques * 
Proprietaires de foret * 

* decisions directes 

Le peuple intervient rarement de lui-meme, seulement apres avoir ete dument 
motive par les moyens d'informatiori, des personnalites influentes, des initiatives 
loc_ales, Oll frappe par des evenements extraordinaires. Mais il temoigne en general 
beaucoup de comprehension pour la foret et la nature, dont il se fait un defenseur 
de plus en plus manifeste: L'attitude des partis politiques est variable: souvent la 
gauche - par interet plus politique qu'ecoriomique - prend position pour la foret 
et la nature, alors que la droite - pour la raison contraire - prudemment se tait. 
Officiellement, bien sur, personne ne s'oppose; on ne veut pas risquer l'impopu
larite. Les associations et groupes de pression se prononcent clairement d' ordinaire, 
ne serait-ce que pour menager les passions de certains membres fanatiques; (Ici les 
initiatives individuelles peuvent avoir beaucoup de poids, lorsqu'elles emanent 
d'orateurs e-loquents et ambitieux: 1a plupart des groupes sont plus ou moins mani
pules par une minorite dominante.) 

Ceux qui doivent decider en fin de campte, soit les legislateurs et autorites exe
cutives, ne peuvent le faire, dans 1a regle, que moyennant compromis, en pesant 
longuement le pour et le contre. Leur röle -politique ne consiste pas seulement a 
trancher et a officialiser, mais aussi a filtrer et a temperer, a «neutraliser» les tech
niciens et e.:xtremistes: il faut vivre d'abord, raisonner ensuite. Quant aux services 
techniques, leurs competences reelles excedent souvent leurs obligations legales et 
droits: rien ne peut s'executer sans eux sur le terrain; beaucoup de decisions poli
tiques, qu'il leur faudra interpreter et appliquer, sont preparees par eux-memes. 

Les proprietaires de foret, dont l'evolution sociale a tendance a restreindre tou
jours plus les droits (est-ce vraiment heureux?), decident presque exclusivement 
dans le cadre de leurs entreprises. Ils participent cas echeant a la politique fores
tiere par l'intermediaire de leurs partis ou de leurs associations. 

En bonne democratie, Jes decisions importantes sont prises officiellement sui
vant la filiere politique legale: souverain (peuple) - legislateur - gouvernement -
services techniques. De fait, si l'on tient cömpte des influences de toutes sortes, des 
intrigues, relations personnelles, cumuls de fonctions, confusions d'interet, les pro
cessus de decision sont extremement complexes. Presque chacun a la -pössibilite 
d'intervenir n'importe ou, a tous les niveaux: le « bacillus politicus» s'infiltre par
tout et la voie de service ne fonctionne plus qu'en appareilce. L'on en arrive a une 
conception cybernetique de la politique forestiere, du fait - si l'on peut dire ainsi -
de la drculation fermee et de l'autoregulation des influences. 

493 



Les services techniques (ici les forestiers) jouissent d'une position non negligeable 
en politique forestiere, en fait sinon en droit; ils se trouvent au carrefour de . mul
tiples relations, subies et provoquees. Mais leur position est parfois _ tres inconfor
table, car l'efficacite ne d_oit pas exclure la loyaute: le fonctionnaire d'aujourd'hui 
n'est pas le Prince de Machiavel, et l'emprise progressive des technocrätes pourrait 
mettre en peril nos institutions politiques ... 

Gouvernement 

1 \ 
I \ 
/ 1 

I I 
/ / 

/ / 
/ / 

/ / 
/ / 

// / 
// / _,,..,,. // -- / Associations ____ ...,...,,,,,.. 

G roupes de pression _ ..-......___ _____________ .-- _____ ___... 

Figure 1 Politique forestiere: le jeu des influences. 

___ __,. Relations normales 
- - - ~ Relations irregulieres, en ce qui concerne les interventions politiques 

des services techniques 

3 Problemes de politique forestiere 

Ce ne sont ni des thfories juridiques ni des systemes philosophiques qui sont a 
l'origine de la politique forestiere, mais des faits, c'est-a-dire les vicissitudes de 
l'histoire. La politique forestiere traditionnelle s'est elaboree de maniere tres prag
matique, peu a p~u et par tätonnements. Elle resulte de difficultes et de besoins, et 
non d'objectifs . La logique vient apres coup. 

Les problemes de la politique forestiere peuvent se definir par les dangers et les 
dommages auxquels sont exposees les forets. 
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M enaces sur la f oret: f auteurs et adversaires 

Dangers/dommages: 

Defrichements 

Transfert de surfaces 
boisees 

Surexploitations ou 
sous-exploitations 

Monocultures 
(forets artificielles) 

Abandon des forets 

Destruction de biotopes 
par techniques 
d' exploitation abusives 

Favorises par: 

Certains groupes 
economiques 

Planificateurs a courte 
vue 

Speculateurs fonciers 

Proprietaires de forets 
deficitaires 

Communautes endettees 

Technocrates a reilleres 
Ecologistes fanatiques 

S'y opposent: 

Grand public en general 

Homme de la rue 
Jeunesse 

Defenseurs de l'environne
ment 

Associations de protection 
de la nature 

Certains groupes 
politiques 

Forestiers pratiquant une 
sylviculture naturelle 

On porte prejudice a la foret, non par intention deliberee de la detruire, mais 
par ignorance, incomprehension, interet personnel, besoin ou necessite economiques. 
On la defend par science et conscience, dans l'interet general, par conviction, des
interessemen t et ideal. Les adversaires de la foret - ou plutöt d'une utilisation rai
sonnable de la foret - peuvent enregistrer des succes passagers, a court terme; a la 
longue ils perdront la «guerre». Les mentalites et l'opinion publique n'evoluent pas 
en leur faveur. Le temps travaille contre eux. Les autorites politiques doivent de 
plus en plus en tenir compte. 

4 Les objectifs de la politique forestiere d'aujourd'hui 

La question fondamentale de la politique forestiere, comme aussi de la pro
tection de la nature, est d'ordre ethique: a longue echeance, faut-il conserver les 
forets et la nature seulement pour l'homme? Si l'on repond oui, l'objectif (anthropo
centrique) de la politique forestiere sera exclusivement socio-economique. Dans la 
negative, on lui adjoindrn un objectif ecologique (ici dans le sens de «centre sur la 
nature»). 

11 semble raisonnable de se decider pour les deux objectifs Ha fois, d'autant plus 
qu'ils tendent a se rejoindre au niveau de la philosophie. 
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Buts de la politique f orestiere 

Faire beneficier, au mieux et de maniere soutenue, tous les interesses a la foret 
(Etat, societe, particuliers) des services multiples de celle-ci. 
Satisfaire si possible a la longue les besoins croissants et changeants des interes:.. 
ses, par une gestion et mise en valeur appropriees des ressources forestieres (but 
socio-economique ). 
Conserver des paysages et habitats autant que possible naturels (but ecologique ). 

En general, il n'y aura pas d'opposition entre les buts 1 et 2 ci-dessus, si l'on 
adopte une sylviculture naturelle, polyvalente. Exploitation des forets et protection 
de la nature, sans intolerance ni exces, sont compatibles, se completent meme. 

La f oret au service de l' homme et de la nature 

Prestations de la f oret 

Conservation des biotopes 
(flore, faune, ressources genetiques) 
Protection contre les forces de la nature 
(avalanches, vents, erosion, etc.) 

- Influence sur climat local, 
nappe phreatique, atmosphere 
Paysage ( esthetique) 
Production de bois 
Loisirs 

- Emploi 
Revenus ( directs et indirects) 

- Defense nationale economique 

But 1 But 2 
(socio-economique) ( ecologique) 

X XX 

XX X 

XX XX 

XX X 

XX 

XX X 

XX 

XX 

XX 

Correspondance bonne (xx) passable (x) ou nulle (-) entre prestation de la foret et but de la 
politique forestiere. 

L' objectif socio-economique de la politique forestiere est nettement prioritaire; 
et il le restera probablement aussi longtemps qu'il y aura des hommes sur la Terre! 

A noter qu'une foret bien soignee (foret jardinee, par exemple) exerce mieux ses 
fonctions protectrices, se prete mieux aux loisirs et offre plus d'agrement qu'une 
foret non traitee, abandonnee a elle-meme ... 

5 Les moyens de la politique forestiere: la legislation 

La loi - que l'administration zelee ou pointilleuse prend parfois pour un buten 
soi - n'est qu'un instrument permettant de realiser la politique, sans passion ni 
arbitraire. (II faudrait neanmoins veiller a ne pas multiplier et compliquer excessive-

496 



ment les lois: dans la pratique, et notamment en foret, quelques principes appliques 
avec bon sens seront bien plus efficaces que le byzantinisme juridique. Les lois, dit 
Montesquieu, «ne sont point un art de logique, mais la raison simple d'un pere de 
famille».) 

La legislation forestiere doit en premier lieu assurer la conservation des f orets 
(surfaces et prestations), objectif essentiel de toute politique adequate. Elle doit 
ensuite prevoir les mesures d' encouragement indispensables des pouvoirs publics, 
condition du maintien et de la perennite des ressources forestieres. A l'avenir il y 
aura lieu d' ancrer probablement dans la legislation et de realiser en tout cas dans 
la pratique quelques postulats visant a garantir la gestion des forets et a mieux 
l'harmoniser avec la protection du paysage. 

Conserver, aider, prevoir, voila les moyens que la legislation doit mettre a la 
disposition de la politique forestiere. 

51 Conservation des forets 

Maintien de l'aire boisee. Interdire en principe les defrichements, les limiter au 
strict necessaire ( defrichements d'interet public ), exiger des reboisements de 
compensation (si possible dans la meme region). 
Maintien de la vitalite, de la productivite des forets (toutes les fonctions de la 
foret, et non seulement production de bois). Adoption d'une sylviculture natu
relle, basee sur la regeneration naturelle d'essences en station et prohibant les 
coupes rases (celles-ci n'etant admises que pour les coupes d'assainissement et 
de conversion). 

52 Mesures d'encouragement (par subventions et prets) 

Amelioration des structures de la propriete forestiere (remaniements et reunions 
parcellaires, syndicats d'exploitation, etc.). 
Equipements divers (reseaux de desserte, paravalanches, reboisements, restaura
tions de forets, drainages, machines d'exploitation, etc.). 
Formation professionnelle. 

53 Postulats pour l'avenir 

Traitement minimum des forets. II doit assurer la stabilite et le bon etat sanitaire 
de celles-ci, de maniere que les prestations multiples de la foret (notamment la 
fonction de protection) ne soient pas compromises a la longue. (Le rencherisse
ment con.tinuel de l'exploitation a pour consequence un abandon progressif de 
certaines forets de montagne, qui menacent de vieillir et de tomber en decrepi
tude.) 
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- Amenagement forestier et sylviculture polyvalents, c'est-a-dire tenant compte 
de toutes les prestations de la foret. Ainsi seront fortement reduits, voire sup-

. primes, les conflits - ouverts ou latents - entre la gestion des forets et la protec
tion du paysage. 
Viabilite des exploitations forestieres, a assurer cas echeant par une aide publique. 
Un traitement minimum et une gestion convenable des forets - condition de leur 
conservation a long terme - ne sont possibles que si l'exploitation forestiere 
demeure rentable. (Rentabilite ne signifie pas mercantilisme et speculation, dans 
leur acception pejorative.) L'entretien des forets profite d'ordinaire moins a leurs 
proprietaires qu'a la collectivite. II incombe a celle-ci d'aider a l'execution des 
mesures sylvicoles d'interet general. 

Resume et conclusion 

La foret bien qu'elle n'occupe pas l'avant-scene de la politique, nous interesse 
tous directement ou indirectement. Par le jeu des institutions democratiques et des 
influences, chacun peut participer plus ou moins a la preparation des decisions 
importan:tes en politique forestiere. Le forestier est - ou doit etre - plus qu'un 
technicien ... 

Bien geree et conservee, la foret fournira tous les services qu'on attend d'elle 
(y compris le bois). Elle restera un des bastions de l'environnement nature!. Une 
protection de la nature raisonnable ( depourvue de tout prejuge et sectarisme ), s' ac
commode fort bien d'une sylviculture ecologique, a buts multiples. 

Pour conserver la foret et lui permettre d' exercer ses fonctions economiques et 
sociales, il faut la soigner et donner de surcroit aux proprietaires de foret la possi
bilite de le faire. 

Une legislation forestiere digne de ce nom, doit assurer autant que possible la 
conservation integrale des forets, de leur etendue, distribution et services, et s'ef
forcer, par des aides appropriees, de maintenir des exploitations forestieres viables. 

11 serait souhaitable de politiser davantage la foret, a condition que sa defense 
ne devienne pas l'apanage de certains partis et ne serve de moyen de propagande 
ideologique. En politique, la foret a sa place partout, aussi bien a droite qu'a 
gauche. Elle a l'avenir pour elle: defendre aujourd'hui les arbres et la nature, c'est 
gagner des suffrages ... 

Zusammenfassung und Schlußfolgerungen 

Der Wald in Politik und Rechtssprechung 

Obschon der Wald politisch nicht im Vordergrund steht, interessiert er uns alle 
dennoch direkt oder indirekt. Dies im Zusammenhang mit den demokratischen Ein-
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richtungen und deren Einflüssen: Jedermann kann sich mehr oder weniger intensiv 
an der Vorbereitung wichtiger Entscheidungen über die Forstpolitik beteiligen. Der 
Förster muß mehr als nur ein Techniker sein. 

Wenn der Wald gut verwaltet und erhalten wird, kann er sämtliche Dienstlei
stungen erbringen, die man von ihm erwartet ( einschließlich der Holzproduktion). 
Er wird auch als eine Bastion der naturnahen Umwelt bestehen bleiben. Ein ver
nünftiger Naturschutz ( ohne Vorurteile und Fanatismus) stimmt in vielen Belangen 
mit der ökologischen Waldbewirtschaftung überein. 

Damit der Wald erhalten bleibt und seine ökonomischen und sozialen Funktio
nen erfüllen kann, muß er gepflegt werden. Den Waldbesitzern sollten dazu ver
mehrt Möglichkeiten geboten werden. 

Eine gute Forstgesetzgebung muß soweit als möglich eine nachhaltige Erhaltung 
der Wälder in ihrer Größe, Verteilung und Funktion garantieren. Sie muß auch eine 
Erhaltung der lebenswichtigen forstlichen Nutzungen durch. geeignete Maßnahmen 
anstreben. · 

Es wäre wünschenswert, den Wald noch mehr in die Politik einzubeziehen. Aller
dings dürfte seine Verteidigung weder zum Anliegen gewisser Parteien werden, noch 
sollte sie als propagandistisches Mittel zur Verbreitung von Ideologien verwendet 
werden. Der Wald hat in der Politik überall Platz, sowohl rechts wie links. Er hat 
die Zukunft für sich, denn das Verteidigen von Bäumen und von Natur kommt heut
zutage einem Stimmengewinn gleich. 

Summary and conclusions 

The forest in politics and law 

übers. G. Eichenberger 

The forest, though ranging in the background of the political scene, is of inter
est for anybody, either directly or indirectly. In the context of democracy and its 
influences, everybody can participate according to his intentions in the preparation 
of important decisions of forestry politics. Hence the forester has to offer qualities 
exceeding pure technical knowledge. 

Well managed and maintained forests will supply all wanted services (including 
commercial timber ). Additionally it will remain as one of the bastions of natural 
environment. A reasonable protection of nature ( deprived of any prejudice and 
fanaticism) goes very well together with ecological forestry in many respects. 

In order to maintain the forest and to be benefitted by the economic and social 
roles of the f orests, proper management is required and the forest owners should be 
stressed to practise it. 

A good forest legislation has to assure as much as possible lasting protection of 
the forests concerning extension, distribution and functions and it has to strive for 
the preservation of the vital utilization of the forests with appropriate means. 
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lt is desirable to give more political • character to the forest, provided that its 
defence does not turn into a pretence for certain political parties and that it does 
not serve for carrying on propaganda for ideologies. In politics the forest is repre
sented everywhere, right as well as left. The forest offers a bright political scope, 
for, defending trees and nature means nowadays substantial gain of suffragans. 

Transl. G. Eichenberger 

Riassunto 

II bosco neU'ambito politico e giuridico 

II bosco, sebbene non occupi i primi posti della scena politica, direttamente o 
indirettamente interessa tutti. Seguendo la via delle istituzioni democratiche e dei 
giuochi d'influenze, ognuno di noi puo partecipare in misura piu o meno importante 
alla preparazione delle decisioni di politica forestale di un certo peso. II forestale 
e, 0 dev' esserlo, piu di un tecnico ... 

Gestito e. conservato bene, il bosco produrra tutti quei servizi ehe gli chiediamo 
(legname compreso) e rimarra un pilastro dell'ambiente naturale. Un tipo ragione
vole di protezione della natura, ehe sia scevro di pregiudizi e di settarismi, e per
fettamente compatibile con una selvicoltura ecologica e plurifunzionale. 

Per conservare il bosco e dargli la possibilita di esercitare le sue funzioni econo
miche e sociali, si deve curarlo e dare al suo proprietario maggiori mezzi per farlo. 

Una legislazione forestale ehe si rispetti deve assicurare il piu possibile la con
servazione globale dei boschi, la loro estensione e distribuzione, i servizi da essi 
prodotti, e deve, per mezzo di. appropriati strumenti, impegnarsi a mantenere ad un 
certo livello la loro coltivazione. 

Sarebbe auspicabile una maggior politicizzazione del bosco, a condizione pero 
ehe la sua difesa non sia prerogativa di alcuni partiti e ehe non diventi un mezzo di 
propaganda ideologica. Politicamente il bosco e da localizzare ovunque, sia a destra 
ehe a sinistra. II futuro e suo: oggigiorno chi si batte per la difesa. degli alberi e 
della natura conquista voti ... 

Trad. R. Buffi 
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Der Wald in der Raumplanung 

RUDOLF STüDELI 

Der Wald in der Raumplanung ist ein beinahe unerschöpfliches Thema, das dazu 
verlocken müßte, recht umfassend behandelt zu werden. Dazu reicht die Zeit bei 
weitem nicht. Ich muß mich daher thematisch stark beschränken und mich vor 
allem aktuellen Problemen zuwenden. Gestatten Sie mir dennoch, zuerst einen 
Rückblick zu werfen, hat doch der weitgehende Schutz des Waldes im Hochgebirge 
seit 1876 und in der ganzen Schweiz seit 1902 wesentlich mitgeholfen, nicht nur 
das Gesicht unseres Landes zu prägen, sondern in manchen ökologischen Belangen 
die Wohlfahrt des Volkes entscheidend zu beeinflussen. Dabei war typisch für das 
Recht in der Demokratie, daß die Nachteile einer anderen Ordnung, die den Eigen
tümern ohne Rücksicht auf die Gefahr des Mißbrauches ein Übermaß an Freiheit 
läßt, zuerst allgemein sichtbar werden mußten. Schwere Überschwemmungen im 
Jahre 1868 ließen die Einsicht reifen, für die Erhaltung des Waldes besser zu sor
gen. Das Bundesgesetz vom 24. März 1876 betreffend die eidgenössische Oberauf
sicht über die Forstpolizei im Hochgebirge und erst recht das Bundesgesetz vom 
11. Oktober 1902 - fast auf denTag vor 75 Jahren also! - haben eine bewunderns
wert dauern de und weitgehende Ordnung geschaffen. Ich darf insbesondere auf die 
ersten beiden . Absätze des berühmten Art . . 31 des erwähnten Bundesgesetzes ver
weisen, die wie folgt lauten: 

(1) Das Waldareal der Schweiz soll nicht vermindert werden. 
(2) Ausreutungen in Nichtschutzwaldungen bedürfen derBewilligung der Kantons

regierung, solche in Schutzwaldungen derjenigen des Bundesrates. 

Nicht zu vergessenist sodannArt. 699 des seit dem l. Januar 1912 in Kraft ste
henden Zivilgesetzbuches. Darnach ist das Betreten von Wald und Weide und die 
Aneignung wildwachsender Beeren, Pilze und dergleichen in ortsüblichem Umfang 
jedermann gestattet, soweit nicht im Interesse der Kulturen seitens der zuständigen 
Behörden einzelne bestimmt begrenzte Verbote erlassen werden. 

Etwa ein Viertel unseres Landes ist bewaldet. In einem Land, das stark besiedelt 
ist und etwa seit der Mitte der fünfziger Jahre während 20 Jahren einem ganz be
sonders starken Besiedelungsdruck ausgesetzt war, haben die erwähnten Bestim
mungen des Forstrechtes und des Zivilgesetzbuches eine außergewöhnlich große 
Tragweite erhalten. Aber - wie könnte es anders sein -'--mit zunehmendem Druck, 
vor allem in den bevorzugten Lagen jeden Quadratmeter Boden zu überbauen, 
wuchsen auch Tendenzen, Wald für private Interessen, für private überbauungen 
zu roden. Ich bin ganz besonders dem früheren Zürcher Kantonsforstmeister Dr. 
ERNST KREBS dankbar, daß er gegen Tendenzen einer -zu großzügigen Rodungs-
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praxis, die sich damals beim Bund und e1mgen Kantonen bemerkbar machten, 
unermüdlich und tapfer zu Felde gezogen ist. Wir haben damals auf der Planungs
seite voll und ganz die von Herrn Dr. KREBS vertretene Auffassung unterstützt. 
Dabei konnten wir vor allem nicht übersehen, daß es bisher gelungen war, den 
Waldboden vor jeder Spekulation und jeder übermäßigen Preiserhöhung zu bewah
ren. Wer eine Rodungsbewilligung bekam, konnte damit ohne genügende Gegen
leistung den Bodenpreis vervielfachen ·. Die Lateiner sagten bekanntlich: Exempla 
trahunt, Beispiele machen Schule. Groß war damals die Gefahr einer übermäßigen 
Relativierung des Schutzes unseres Waldbodens _und damit unserer Wälder. Am 
25. August 1971 zeichnete sich die Wende zum Guten durch die Revision der Voll
ziehungsverordnung zum Bundesgesetz betreffend die eidgenössische Oberaufsicht 
über die Forstpolizei vom 1. Oktober 1965 ab, lautet doch seither Art. 25ter dieser 
Verordnung wie folgt: 

(1) Rodungen dürfen nur bewilligt werden, wenn sich hiefür ein gewichtiges, das 
Interesse an der Walderhaltung überwiegendes Bedürfnis nachweisen läßt. 

(2) Es dürfen keine polizeilichen Gründe .gegen die Rodung sprechen. 
(3) Das Werk, für welchesdie Rodung ·begeprt wird, muß auf den vorgesehenen 

Standort angewiesen sein. Finanzielle Interessen, wie möglichst einträgliche 
Nutzung des Bodens oder billige Beschaffung von Land, gelten nicht als ge
wichtiges Bedürfnis im Sinne von Abscl;tz 1. 

( 4) Dem Natur- und Heimatschutz ist gebührend Rechnung zu tragen. 

Seit einigen Jahren hat das Bundesgericht in letzter Instanz über die Bewilligung 
oder Nichtbewilligung von Rodungen zu entscheiden, wenn sich abgewiesene 
Bewerber oder gesamtschweizerische Vereinigungen an unser höchstes Gericht 
wenden. Unter den . gesamtschweizerischen Vereinigungen, die sich statutengemäß 
dem Natur- und Heimatschutz oderverwandten, rein ideellen Zielen widmen, und 
denen daher gemäß Art. 12 des Bundesgesetzes Über den Natur- und Heimatschutz 
vom 1. Juli 1966 das · Recht der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundes
gericht zusteht, hat sich vor allem der Schweizerische Bund für Naturschutz ver
dient gemacht. Die ·Praxis des Bundesgerichtes war vielleicht nicht von allem An
fang an und in allen Fällen strikte genug, aper ich glaube, wir haben allen Anlaß, 
dafür dankbar zu sein, daß sich der Verwaltungsgerichtshof mehr und mehr über 
die Bedeutung Rechenschaft ablegt, unsere· Wälder zu erhalten. Am deu'tlichsten 
bürgt dafür ein bundesgerichtlicher Entscheid, der sich mit einer bedauernswerten 
Haltung von Gemeinwesen befaßt - und ich müßte wohl auch sagen: von Planungs
fachleuten, die nicht genügend Widerstand leisteten oder anderer Auffassung 
waren-, nämlich mit der Zuweisung von Wald zu Bauzonen. Glücklicherweise hat 
das Bundesgericht klar und eindeutig festgestellt, daß bewaldete Grundstücke, auch 
wenn sie in einer von der Kantonsregierung genehmigten Bauzone liegen, forstpoli
zeilich Waldareal bleiben. Die Zuweisung zu einer Bauzone hat also im Blick auf 
die Forstgesetzgebung keinerlei Rechtswirkung (BGE 101 Ib 313); 
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Sie mögen überrascht sein, wenn ich hier als Landesplaner diesen Entscheid des 
Bundesgerichtes so sehr positiv beurteile. Ich verkenne dabei nicht, daß bedeutende 
Leute der Landesplanung einer allgemeinen Interessenabwägung das Wort reden 
und den.Schutz unseres landwirtschaftlichen Landes dem Schutz des yYaldes gleich
stellen. Die Hektaren und Quadratkilometer fressende Besiedelung der letzten Jahr
zehnte hat schließlich hauptsächlich zulasten nicht überbauten Landes gehen müs
sen und hat große Flächen der Landwirtschaft entzogen. Ich muß es mir versagen, 
hier eingehender auf die Preisentwicklung landwirtschaftlicher Böden und auf die 
anderen Nachteile für die Landwirtschaft einzutreten. Die Gründe für den weit
gehenden Waldschutz sind Ihnen bekannt. Ein wesentlicher Grund, so könnte man 
darlegen, die Beeinflussung des Bodenpreises sei weggefallen, seit es gelungen ist, 
mit dem Inkrafttreten des neuen Bundesgesetzes über den Gewässerschutz am 
1. Juli 1972 das Bauen außerhalb von Bauzonen resp. dort, wo keine vorhanden 
sind, außerhalb des Bereiches genereller Kanalisationsprojekte in der Regel zu ver
hindern (Art. 19 und 20 des Gewässerschutzgesetzes). Wir können Bestrebungen 
nicht übersehen, diese Bestimmungen zu lockern, Bestrebungen, die - verständ
licherweise - auch in dem ausgezeichneten Entwurf zu einem Bundesgesetz über 
die Raumplanung ihren Niederschlag gefunden haben (Art. 39 Ziff. 2 in Verbin
dung mit Art. 25). Zudem ist der Preisunterschied zwischen dem Boden im Wald 
und dem landwirtschaftlichen Boden heute fast überall eine feststehende Tatsache, 
die sich kaum mehr rückgängig machen läßt. Der Wald ist eine Grundlage, die nach 
meinem Dafürhalten wie ein Hort geschützt werden muß. Hocherfreulich ist daher 
die neuere Tendenz, welche die Schweizerische / Vereinigung für Landesplanung 
immer verfolgt hat, den Wald nicht in eine Forstzone zu pressen, sondern der Forst
gesetzgebung anheimgestellt zu lassen. Glücklicherweise sieht denn auch der Ent
wurf zu einem Bundesgesetz für Raumplanung vor, die Planungen seien so durch
zuführen, daß insbesondere der Wald seine Aufgaben ungeschmälert erfüllen kann 
(Art. 3 lit. h). Ich verkenne nicht, daß sich damit für die verantwortlichen Forst
organe die Frage stellen kann, ob nicht das Bundesgesetz betreffend die eidgenössi
sche Oberaufsicht über die Forstpoliz~i revidiert werden sollte, erfülle der Wald 
doch schon seit Jahren Wohlfahrtsfunktionen, an die man beim Erlaß des Bundes
gesetzes anno 1902 nicht gedacht habe und nicht habe denken können. Man muß 
wohl auch zugeben, daß die Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz in einzel
nen Bestimmungen den Gesetzestext selbst weit auslegt. Ich traue mir derzeit 
noch kein abschließendes Urteil über die politische Opportunität einer solchen 
Gesetzesrevision zu, habe aber einstweilen eher den Eindruck, es sei mit dem beste
henden Gesetz gar nicht so schlecht auszukommen. 

Jede Gesetzesrevision birgt in einer Zeit, in der man vom Staat alles erwartet, 
aber gleichzeitig von einer fast schrankenlosen Freiheit des Bürgers träumt, einige 
Risiken in sich. Wenn die Forstpolizeigesetzgebung des Bundes geändert · werden 
sollte, müßte wohl darauf Bedacht genommen werden, von Bundesrechts wegen 
einen genügend großen Waldbestand vorzuschreiben. Im Schweiz. Zentralblatt für 
Staats- und Gemeindeverwaltung (Aug. 1977, Nr. 8, Band 78, S. 337) befaßt sich 
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DIETER HÜNERWADEL, dipl. Forstingenieur und Raumplaner ETH/NDS, mit dem 
Stand und der Entwicklung der kantonalen Regelungen des Bauabstandes gegen
über dem Wald. Er führt dazu aus: 

«Nachdem die Entwicklung dazu geführt hat, daß das Schwergewicht der Ge
setzgebung über die Waldabstände bei den Kantonen liegt, müßten für eine Ver
legung desselben auf Bundesebene schon sehr wichtige Gründe anzuführen sein. 
Die Bauabstände gegenüber dem Wald sind indessen kaum ein Anliegen, das 
nur gesamtschweizerisch befriedigend zu lösen wäre, so daß föderalistische 
Rücksichten zurückzutreten hätten. Der Hinweis auf einzelne Kantone, welche 
bisher nicht in der Lage waren, eine Waldabstandsregelung politisch durchzu
bringen, vermag eine gesamtschweizerische Ordnung gleichfalls nicht zu recht
fertigen. Die Vielfalt der kantonalen Lösungen stellt juristisch keine Rechts
ungleichheit dar. Auch wenn dem Wunsch nach einer Harmonisierung der Wald
randabstandsvorschriften auf dem Gebiete der ganzen Schweiz Verständnis ent
gegengebracht wird, wird man realistischerweise zum Schluß gelangen, daß 
Waldabstandsbestimmungen nach wie vor am zweckmäßigsten von den Kanto
nen und in Ergänzung dazu von den Gemeinden zu erlassen sind. » (a. a. 0. 
S.343) 

Ich pflichte diesen Überlegungen bei , kann mich aber mit der Auffassung von 
Herrn HÜNERWADEL nicht befreunden, die gesamte mit Waldabstand belastete 
Fläche sei bei der Ausnützungsziffer mitzuberücksichtigen (a. a. 0. S. 346). Eine 
solche Lösung kann jedenfalls dann, wenn es sich nicht um ganz geringe Ausnüt
zungsziffern handelt, zu mächtigen überbauungen in einem Abstand von ~5, 20 
oder 30 Metern vom Wald entfernt führen. In die Landschaft lassen sich solche 
Bauten kaum einfügen. Ich setze mich daher wie bisher dafür ein, daß höchstens 
die Hälfte der Waldabstandsfläche bei der Bestimmung der maßgeblichen Grund
stücksfläche in der Ausnützungsziffer mitberücksichtigt werden darf, und hoffe 
dabei auf Unterstützung durch Planer und Förster. 

Der Wald ist u. a. ein wesentliches Element, das unsere Landschaft mitprägt. 
Landschaftsschützer und jene Planer, welche die Erhaltung der Landschaft als sine 
qua non jeder Planung betrachten - ich zähle mich zu diesen-, gehören zu den 
treuesten Anhängern des Schutzes und der Pflege unserer Walder. Sie wußten, daß 
anderseits ihre Anliegen bei den Förstern bestens aufgehoben sind. Sind diese An
liegen in Ihren Kreisen, vor denen zu sprechen ich die Ehre habe, tatsächlich immer 
noch überall in bester Obhut? Ich kann Ihnen nicht verhehlen, daß da und dort 
gelegentlich Zweifel darüber entstanden sind. Begonnen hat es mit der Teerung 
von Waldwegen, Widerstand erwecken gelegentlich die modernen Methoden der 
Bewirtschaftung von Wäldern und der einseitigen Neuanpflanzung, und neuestens 
macht andern und mir eine weitgehende Erschließung - von Wäldern mit Wald-
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straßen Sorge, die - wenigstens in jenem Falle am Rande des Nationalparkes, den 
ich selber gesehen habe - Wunden in die Landschaft schlägt, die nicht so schnell 
vernarben werden. Ich kenne Ihre Gründe für die Teerung der Waldwege, für 
moderne Wirtschaftsmethoden und für einen großzügigen Bau von Waldstraßen. 
Aber ich glaube, daß gemeinsam darüber befunden werden sollte, welche Anliegen 
überwiegen. Sie und die Landschaftsschützer und Landesplaner vertreten öffent
liche Interessen. Es wäre unheilvoll, wenn unsere Tätigkeit immer weniger von 
einem guten Einvernehmen geprägt werden sollte. Die lachenden Dritten könn'ten 
jene sein, die zu leicht private Interessen den öffentlichen voranstellen. 

Es liegt mir fern, in den 5. Europäischen Kurs über angewandte Ökologie, Wald 
und Landschaftsschutz eine Dissonanz hineintragen zu wollen. Ich hoffe, daß mein 
offenes Wort zu einer Flurbereinigung führt, so daß wir morgen wieder auch in 
nicht unwesentlichen Einzelheiten gemeinsame Ziele gemeinsam verfolgen. 

Zusammenfassung 

Das Bundesgesetz betr. die eidg. Oberaufsicht über die Forstpolizei von 1902, 
welches den seit 1876 geltenden partiellen Schutz auf das ganze Land ausdehnte, 
schuf eine dauernde und weitgehende Ordnung zum Schutz des Waldes: Keine Ver
minderung des Waldareals. Den mit dem Besiedelungsdruck wachsenden Rodungs
tendenzen wurde durch Revision der Vollziehungsverordnung zum genannten 
Gesetz 1971 entgegengetreten. Art. 25ter verlangt nun für eine Rodungsbewilligung 
sowohl den Nachweis eines gewichtigen, das Interesse an der Walderhaltung über
wiegenden Bedürfnisses (finanz. Interessen ausdrücklich ausgeschlossen) als auch 
die Standortgebundenheit des Werkes; Natur- und Heimatschutz ist dabei Rech
nung zu tragen. Auch das Bundesgericht setzt sich für die Erhaltung unserer Wälder 
ein, hat es doch z.B. in BGE 101 Ib 313 festgehalten, daß bewaldete Grundstücke 
trotz Zuweisung zur Bauzone forstpolizeilich Waldareal bleiben. Hocherfreulich ist 
die neuere Tendenz, den Wald nicht in eine Forstzone zu pressen, sondern der Forst
gesetzgebung anheimgestellt zu lassen. Auch der Entwurf zu einem Raumplanungs
gesetz sieht vor, daß die Planungen so durchzuführen seien, daß insbesondere der 
Wald seine Aufgaben ungeschmälert erfüllen kann (Art. 3 lit. h). Den Planern, 
welche der Erhaltung der Landschaft und damit auch Schutz und Pflege des Waldes 
als sine qua non jeder Planung betrachten und die ihre Anliegen bei den Förstern 
bestens aufgehoben wußten, kommen in Anbetracht moderner Bewirtschaftungs
methoden, einseitiger Neuanpflanzung sowie weitgehender Erschließung mit Wald
straßen gelegentlich Zweifel. Damit werden nicht schnell vernarbende Wunden in 
die Landschaft geschlagen. Hier sollte von den Förstern einerseits und den Land
schaftsschützern und Landesplanern anderseits, die ja beide öffentliche Interessen 
vertreten, gemeinsam darüber befunden werden, welche Anliegen überwiegen. 
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Resume 

La foret dans l'amenagement du territoire 

La Loi federale de 1902 concernant la haute surveillance de la Confederation 
sur la police des forets, etendant a l'ensemble du pays la protection partielle deja en 
vigueur depuis 1876, crea une norme juridique permanente et complete protegeant 
le patrimoine forestier, savoir: l'interdiction de restreindre la surface forestiere. 
L'accroissement des demandes de defrichement provoque par l'extension demogra
phique fut contrecarree par le reglement d'application de 1971 de la loi susmen
tionnee. L'article 25ter exige maintenant pour l'octroi d'une autorisation de de
frichement non seulement la preuve d'une necessite imperieuse dont l'interet de
passe la conservation de la foret (les interets financiers etant expressement exclus), 
mais encore il faut que l'ouvrage en question ne puisse pas etre place ailleurs; les 
aspects de la protection de la nature et des sites doivent etre pris en consideration. 
Le Tribunal federal s'engage egalement pour la conservation de nos forets, il a fait 
valoir dans la DTF 101 Ib 313 que des bien-fonds boises, meme s'ils se trouvent 
dans une zone de construction, restent des surfaces de forets, soumises ainsi a la 
loi forestiere. On se rejouit de la tendance nouvelle de ne pas enfermer les forets 
dans -une zone a part mais d'appliquer la loi a l'objet lui-meme. Dans le projet 
d'une loi sur l'amenagement du territoire on prevoit d'executer les planifications de 
telle sor~e que la foret en particulier puisse remplir ses fonctions sans restrictions 
(art. 3, lit. h). Les planificateurs considerant la conservation du paysage par la voie 
de la protection et de l'entretien des forets comme une des conditions indispen
sables de toute planification et sachant que cette opinion est parfaitement partagee 
par les forestiers. On peut cependant emettre certains doutes a l'egard de methodes 
modernes de gestion des forets, telles que les monocultures et une desserie excessive 
des forets par des routes forestieres. On ouvre ainsi dans le paysage des stigmates 
qui ne se cicatriseront pas rapidement. A ce sujet, il conviendrait que les forestiers 
d'une part et les planificateurs et conservateurs du paysage de l'autre, qui finale
ment representent tous les trois les interets de la collectivite, debattent ensemble 
de l'importance reciproque de ces problemes. 

Trad . J. F. Matter 

Summary 

The forest in the land planning 

The Federal Law of the year 1902 concerning the superintendence over the forest 
police, it expanded the partial protection from the year 1876 over · the whole 
country, created a lasting and extensive order to protect the forest: No decrease 
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of the forest area. The increasing clearing tendencies due to the population pressure 
have been confronted with a revision of the executive decree of the mentioned law 
in the year 1971. Art. 25ter demands the evidence of a substantial need which over
rides the interest of forest preservation (financial interests are explicitly excluded) 
as well as the resource dependance of the enterprise, before issuing a permit to 
clear a forested area; nature and home land protection have to be taken into 
account. The Federai Court backs up the preservation of the forest too, for 
example, it has recorded in BGB 101 I b 313 that .· forested areas which have been 
assigned as construction areas are still forest areas under forest police law. Very 
pleasing is the tendency not to press the forest into a zone, but only · to place it 
under the forest legislation. The draft of , a land planning law provides that the 
plans have to be carried out in such a way, that especially the forest can fulfil its 
function unimpaired (Art. 3 lit. h). The planners, who regarded the conservation of 
the landscape and therefore also protection and care of forest as condition sine qua 
non of · every planning, and who knew that their requests were taken care of by the 
foresters, get sometimes in doubt when they observe modern management methods, 
one-sided new plantations, as well as extensive development -with forest roads. 
With them bad healing wounds are made to the landscape. Foresters on one side 
and landscape protectors and national land planners on the other side should 
decide together, which request have overweight, since both parties represent public 
interests. 

Trans!. Ursula Jenter 

Riassunto 

II bosco nell'ambito della pianificazione del territorio 

Estendendo la protezione dei boschi, parzialmente garantita gia a partire dal 
1876, a tutto il territorio del paese, la Legge federale concernente l'alta vigilanza 
della Confederaziorie sulla polizia delle foreste del 1902, creo un duraturo ordina
mento a favore della salvaguardia dei boschi e stabili in particolare il principio 
della conservazione dell'area forestale totale. Con la revisione del 1971 dell'Ordi
nanza d'applicazione alla legge di cui sopra, ci si oppose alle crescenti richieste d1 
dissodamento derivanti dall'espansione degli insediamenti. Secondo l'art. 25ter la 
concessione di un dissodamento richiede sia la dimostrazione della sua importanza 
rilevante e superiore all'interesse di mantenere l'area forestale in questione (interessi 
finanziari sono espressamente esclusi), sia ehe l'opera prevista sia legata all'area 
ehe si vuole dissodare. Parimenti e da tenere conto della protezione della natura 
e del paesaggio. Anche il Tribunale federale partecipa alla salvaguardia dei nostri 
boschi; lo dice per esempio la decisione (STF 101 Ib 313) secondo la quale un 
terreno boschivo soggiace alla legislazione forestale anche se e stato incluso in una 
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zona edifieabile. Decisamente positiva e la nuova tendenza di non eonfinare il 
boseo in determinate aree, bensi -di lasciare la seelta della · sua · distribuzione alle 
norme della legislazione forestale. Anehe il disegno di legge sulla pianifieazione 
del territorio prevede un proeedimento pianifieatorio ehe permetta il pieno adem
pimento da parte del boseo dei suoi eompiti (art. 3, lett. h). I pianifieatori ehe giu
dieano essere la salvaguardia del paesaggio, e di eonseguenza anehe · Ia protezione 
e eura del boseo, una eondizione sine qua non di ogni pianifieazione, e ehe sape
vano di essere in questo sostenuti dal selvieoltore, dubitano qualche volta sulla 
validita dei nuovi metodi di gestione •. forestale, sull'opportunita delle piantagioni 
monospeeifiehe, eome pure di un'eeeessiva rete di strade forestali. Cotesti inter
venti provoeano al paesaggio ferite ehe non guariranno molto presto. I forestali da 
una parte ed i protettori della natura ed i pianifieatori dall'altra, entrambi difensori 
d'interessi pubblici, dovrebbero diseutere in eomune quali siano le esigenze da 
soddisfare prioritariamente. 

Trad. R. Buffi 
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Ökologische Grundlagen 
zur nachhaltigen Bewirtschaftung des Waldes 

HANNES MAYER 

1 Ausgangspunkt 
Ökosystem Wald 

Lokale Ausprägung einer mannigfach aufgebauten Lebensgemeinschaft (Bio
zönose) von charakteristischem Aufbau und mit einem bestimmten Lebensraum 
(Biotop). Spezifische ökologische Stabilität und Belastbarkeit sowie kennzeichnende 
Entwicklungsdynamik mit wechselnder bestandesstruktureller Stabilität. 

2 Zielsetzung der Waldwirtschaft 

Allgemeines Produktionsziel: Durch ökologisch gesunde und bestandesstruktu
relle stabile Wälder nachhaltige Produktion höchstmöglicher Holzmassen bester 
Qualität sowie Sortierung und bzw. oder von Schutz- und Sozialfunktionen in 
optimaler Form nach den volkswirtschaftlichen Bedürfnissen -unter rationellem 
Einsatz von Kapital und Arbeit sowie unter Erhaltung und womöglich Steigerung 
der standörtlichen Produktionskraft. 

Spezielles Betriebsziel (standorts- und bestandesindividuelle Festlegung; meist -
Kombination von wirtschaftlichen und überwirtschaftlichen Zielen). 

Holzertragsfunktion 
- Massenware 

Schwach-, Mittel-, Starkholz 
- Wertholz 

Sägeholz, Furnierholz 

Sozialfunktion 
- Schutzwald 

Lawinen, Erosion, Steinschlag, 
Hochwasser 

- Quellenschutzwald 
Erholungswald 
Landschaftsstabilisierung 

3 ökologische Grundlagenerhebung 

31 Standortserkundung 

Lage 
Waldgebiet, Wuchsbezirk 

Klima 
Allgemeinklima, Klimazone, Klimacharakter ( ozeanisch-kontinental); thermische 

und hygrische Mittelwerte und jährlicher Gang der Klimaelemente; Extremwerte. 
Lokalklima: Schnee, Frost, Wind, Luftfeuchtigkeit 
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Geologie 
Silikatische - intermediäre - basische Unterlage anstehend oder Hangschutt 

Geomorphologie 
Höhenlage, Höhenstufe, Relief, Exposition, Hangneigung 

Boden 
Bodenart, Bodentyp mit spezifischen Horizonten, Wasserhaushalt, Gründigkeit, 

Durchwurzelung, pH-Wert, -Nährelementhaushalt, Humusverhältnisse, bodenchemi
sche und bodenphysikalische Labilität bzw. Stabilität 

Abklärung der für die lokale Waldvegetation entscheidenden Standortsfaktoren 
und spezifischen Gesellschaftsökologie. 

32 Erkundung der natürlichen Waldgesellschaft 

Hilfsmittel: Vegetationsaufnahmen, Ergebnisse der Standortserkundung, Aus
wertung von Inventuren natürlicher Wälder, forstgeschichtliche Hinweise, wald
geschichtliche (pollenanalytische) Untersuchungen. 

V egetationskundlicher Auf bau 

Erfassung der Schichten (Baum-, Strauch-, Kraut- und Moosschicht) und der 
natürlichen Baumartenkombination mit gesellschaftsprägenden Baumarten. 

Beurteilung des vegetationskundlichen Aufbaues nach 

- Charakterarten, 
- dominanten Arten, 
- soziologisch-ökologischen Artengruppen, 
- Begleitern und Zufälligen, 
- charakteristischer, gesellschaftsspezifischer Artenkombination. 

Gesellschaftsentwicklung 

Stand der natürlichen Sukzession (Boden und Vegetationsentwicklung) Pionier-, 
Übergangs-, Schlußgesellschaft, Entwicklungsrichtung und Entwicklungsgeschwin
digkeit. 

Natürliche Bestandesentwicklung innerhalb der Gesellschaftsdynamik 

Generationswechsel und gesellschaftsspezifische Bestandesentwicklung: Initial
phase - Optimalphase - Terminalphase - Zerfallsphase - Verjüngungsphase. 

Teilweise weniger ausgeprägte Abläufe mit Plenter- und langfristigen, schwer 
durchschaubaren Regenerationsphasen in hochorganisierten Gesellschaften. Die 
Kenntnisse des natürlichen Lebensablaufes sind erforderlich für die Waldpflege und 
Waldverjüngung. 
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Erfassung der Bestandesstrukturelemente 

Beurteilung der Entwicklungsphasen nach Alter, Baumartengefüge, Mischungs
art, Schichtung (Ober-, Mittel-, Unterschicht), Wuchs (Höhen- und Stärkenwuchs), 
Ausformung, Vitalität, Zuwachstrend, Entwicklungstendenz, Mortalität. 

Erfassung der Waldtextur 

Waldtextur = horizontales Verteilungsgefüge der stabilen und labilen Entwick
lungsphasen nach Charakter, Flächenform, Flächenanteil und lokalem Mosaik. 
Entscheidendes Merkmal für die bestandesstrukturelle Stabilität von Waldökosyste
men (z.B. Schutzwälder im Gebirge). 

Gesellschaftsverbreitung 

Lokale Erfassung des spezifischen Areals vertieft die ökologische Grundlagen- . 
erhebung, insbesondere das Arealspektrum und Merkmale wie Arealcharakter, zen
trale und randliche Lage, subkontinentale oder subatlantische Ausbildung, Hoch
lagen- oder Tieflagenvorkommen, ökologisches oder physiologisches Optimum. . 

Gesellschaftssystematik 

Die Einordnung von lokal erfaßten Gesellschaften in das überregionale Gesell
schaftssystem erleichtert die Orientierung durch überregionale Vergleiche. 

Gesellschaftsgeschichte 

Die Entstehung des Waldökosystemes seit der Eiszeit können pollenanalytische 
Untersuchungen klären. Trotz ähnlicher Struktur und analogen Standorten können 
gleiche Gesellschaften unterschiedlich entstanden sein; z.B. Fichten-Tannen
Buchen-Wald in den West- und Ostalpen; Beurteilung der genetischen Auswirkun
gen. Rekonstruktion der lokalen Bestandesentwicklung (Pollenanalyse und Forst
geschichte) zur Abklärung des anthropogenen Einflusses. 

33 Waldbauliebe Beurteilung der Baumarten 

Ziel 
Ausreichende Kenntnis der allgemeinen waldbaulichen Eigenschaften als Grund

lage für Ableitung von Pflege- und Verjüngungsmaßnahmen. Vielseitige und um
fassende Beurteilung erforderlich. 

Verbreitungsgeschichte 
Eiszeitliche Refugien, nacheiszeitliche Wanderwege, postglaziale Gesellschafts

entwicklung und mit wechselnden Konkurrenzverhältnissen und differenziertem 
anthropogenem Einfluß. 
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Natürliche Verbreitung 
Arealkarten, ökologische Konstitution der Baumarten (Umwelt und Konkur

renz), horizontale und vertikale Arealgliederung (Klimacharakter, Höhenstufen), 
Hauptvorkommen (Verbreitungszentrum), Optimum, Relikte. 

Natürlicher Gesellschaf tsanschluß 
Feststellung der von den Baumarten mit wechselnden Mengen und differenzier

tem qualitativem Verhalten (Wuchs, Ausformung) besiedelten Vegetationseinheiten. 

F orstgenetische Differenzierung 
Auftreten von Standortsrassen und Ökotypen mit unterschiedlichem morpho

logischem und physiologischem Verhalten; Geno- und Biotypengliederung. 

Ökologie 
Standortsansprüche, Beurteilung der physiologischen und_ ökologischen Ampli

tude der Baumarten, Feststellung der Faktorenamplitude und Faktoreninterferenz 
(Klima, Boden, spezifische ökologische Rolle des Milieus, Rein- bzw. Mischbestand, 
Streuproduktion usw.). 

Gefährdung 
Allgemeine und lokale Gefährdung durch klimatische, pathologische, entomolo

gische und sonstige Faktoren (Wild, Mensch); unterschiedliche Gefährdungen 
innerhalb und außerhalb der natürlichen Verbreitungsgebiete. Aus der Forstschutz
analyse resultieren die waldbaulich notwendigen prophylaktischen Maßnahmen zur 
Verhinderung von Schäden und Produktionsverlusten sowie zur Erhaltung der 
ökologischen und bestandesstrukturellen Stabilität. Entsprechende ökologische 
Regelung soll das Anbaurisiko herabsetzen. 

Wuchs/ eistung 
Erreichbares Lebensalter, Spitzen-, Durchschnitts- und Grenzleistung des 

Höhen- und Stärkenwachstums, Beurteilung der Massen- und Wertleistung (Holz
güte). 

W aldbauliche Charakterisierung der Baumarten 
Abschließende Beurteilung nach Vorkommen (Haupt- oder Nebenbaumarten), 

Charakter (Schlußwald-, Dauergesellschaft- oder Pionierbaumarten), Wertigkeit 
(Massen- oder Wertbaumarten), ertragskundliche Leistungsfähigkeit, biologisch
ökologische Eigenschaften sowie waldbauliche Verwendbarkeit, lokal entschei
dende Eigenschaften (Milieu, Gefährdung usw.). 

34 Zusammenfassung 

Aus dem Einblick in die ökologische Beurteilungsweise ergeben sich einige 
Folgerungen: 
- Nur teilweise stehen exakte quantitative Daten zur Verfügung. 
- überwiegend ist nur eine schätzungsweise qualitative Beurteilung möglich. 

512 



- Entscheidender als die noch so exakte Erfassung einzelner Faktoren ist die um
fassende Beurteilung möglichst vielfältiger Komponenten. 

- Wesentlicher als der absolute Wert des Faktors ist vielfach der relative im Ver
gleich zu benachbarten Standorts- und Vegetationseinheiten, um waldbauliche 
Schlußfolgerungen ziehen zu können. 

4 Auswertung der ökologischen Grundlagenerhebungen 
am Beispiel der Baumartenwahl 

41 Waldgesellschaft 

Waldmeister-Buchenwald mit Hainsimse 

(Asperulo-Fagetum luzuletosum albidae, MAYER, 1977; vgl. ELLENBERG-KLÖTZLI, 
1972). 

Standort 
Submontanes (300-600 m) Alpenvorland, sonnseitige Rücken und überhänge, 

schwach saure Moder-Braunerde von mäßiger Bodenfrische. 

Natürliche Baumarten 
Buche (28-30 m, mittel bis schwach besser) dominierend, sporadisch Trauben

eiche, lokal Kiefer (Spitzahorn, Elsbeere), Edellaubbäume fehlen, Tanne und 
Fichte fluktuierend bei natürlichen Randvorkommen. 

42 Beurteilungsvorgang zur standortsindividuellen Optimierung 
der Baumartenwahl 

Die Baumartenwahl ist die Resultante mannigfacher Überlegung unter Berück
sichtigung einer Vielzahl kurz- und langfristig ungleichwirksamer Faktoren (aus
führliche Darstellung siehe MAYER, 1977). Die Tabelle soll nur den Rahmen zei
gen: 

- biologisch-ökologische Grundlagen, 
- ökonomische Probleme, 
- überwirtschaftliche Aspekte, 
- waldbautechnische Möglichkeiten. 

Entscheidend ist die gleichzeitige Optimierung von: 

standörtlicher Nachhaltigkeit und ausreichenden Bestandes, 
- nachhaltiger wirtschaftlicher und überwirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, 
- biologisch-ökonomisch rationeller Bestandesbegründung und Waldpflege. 
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Daraus lassen sich standörtliche Optimierungsalternativen ableiten: 

- biologisch-ökologisch notwendige Baumarten so viel wie nötig, 
- wirtschaftlich-überwirtschaftlich erwünschte Baumarten so viel wie möglich. 

Ein Beispiel soll die Problematik aufzeigen. 

43 Bestockungs- und Betriebsziele 

431 ökologische Optimierung, Naturwald-Bestockung 
90 Prozent Buche, 10 Prozent Traubeneiche; Buchenmassenware 

Vorteil 
Volle Gewährleistung der ökologischen Stabilität, geringstes Betriebsrisiko. 

Nachteil 
Ungenügende nachhaltige Ausschöpfung der standörtlichen Ertragsfähigkeit 

durch Fehlen von wertsteigernden Baumarten, die lediglich aus Konkurrenzgründen 
fehlen. Buchen-Wertholzproduktion wäre wohl nur bei ausgeprägtem Lichtungs
betrieb möglich, die Ausformung ist im Vergleich zu frischeren Untereinheiten 
(Circaea, Cardamine, Asperula, Elymus) wesentlich schlechter. 

Ergebnis 
ökologische Optimierung ökonomisch nicht befriedigend. 

432 ökonomische Optimierung, Fichtenreinbestand, Fichten-Monokultur, 
Fichten-Massenware 

Vorteil 
100 Prozent Fichte nur kurzfristig überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit. 

Nachteil 
Bodendegradierung (Bodenstreu, Rohhumus), größtes Betriebsrisiko (30-50 Pro

zent) durch Wind, Schnee, Borkenkäfer, Rotfäule. Vorzeitige Bestandesauflösung 
mit Produktionsverlusten, Störung des Betriebsablaufes, ungenügende überwirt
schaftliche Leistungsfähigkeit. 

Ergebnis 
ökonomische Optimierung ökologisch nicht befriedigend durch Aufnahme er

heblicher, im Umfang ungewisser ökologischer und auch ökonomischer Hypothe
ken. 

433 Ökologisch-ökonomisch vertretbare Optimierungsalternativen 

Buchenreicher Mischbestand (Massenware) 

50 Buche (Traubeneiche), 40 Kiefer, 10 Fichte. Buche auf ganzer Fläche Neben
bestand (geeignete Kiefernprovenienz auf mäßig trockener Variante). 
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Lärchen-Buchen-Mischbestand (Lärchen-Wertholz) 

60 Lärche, 30 Buche, 10 Fichte. Buche auf ganzer Fläche im Nebenbestand 
(Randalpen-Lärchenprovenienz). 

Lärchen-_Buchen-M ischbestand ( Lärchen-Starkholz) 

90 Lärche, 10 Buche. Buche auf ganzer Fläche im Nebenbestand (auf mäßig 
frischer Standortsvariante möglich). 

Buchen-Fichten-Mischbestand 

40 Buche, 60 Fichte (Massenware). Buche auf ganzer Fläche im Nebenbestand 
(noch standortstauglich auf [mäßig] frischer Standortsvariante, da 40 Massenanteil 
Buche durch ungleiche Massenproduktion etwa 50-60 Prozent Buchenflächenanteil 
bedeuten). 

Beurteilungsgrundlagen zur standortsindividuellen Optimierung der Baumarten 
Ausgangspunkt: Natürliche Baumartenvergesellschaftung und Veränderungsmöglichkeiten 

Biologisch-ökologische Grundlagen 
Standortserkundung 

Standortsfaktoren 
Nährelementversorgung 
Wasserhaushalt. 
standörtliche Stabilität 

Standortsansprüche der Baumarten 
Klimacharakter 
Staridortsfaktorenkomplex 
Faktoren ersetz barkeit 
Bestandesmilieu 

W aldbauliches V erhalten 
Standortsrassen 
Streuabbau 
Bodenaufschluß 
Wuchsrelation 
Wettbewerbsfähigkeit 
Ausformung, Lebensdauer 
Rein- bzw. Mischbestand 

Anbaurisiko 
Dürre - Feuer 
Sturm - Schnee 
Insekten - Pilze 

ökonomische Grundlagen 
Holzversorgung 

Holzarten, Holzsortimente 
Massen- und Wertleistung 

Nadel- und Laubbäume 
Leistungsfähigkeit des Betriebes 
Betriebszieltyp 

Massenware - Wertholz 
Sehwachholz - Starkholz 
Produktionszeitraum 

Holzmarktentwicklung 
Produktionsbeweglichkeit 

zukünftiger Rohstoff bedarf 
Ertragssteigerungsmöglichkeiten 

Überwirtschaftliche Aspekte 
Wuchsplanung 

Ertragsfunktion 
Schutzfunktion 
Erholungsfunktion 
Landschaftsgestaltung 
lokale Punktionenkombination 

Prophylaktische Maßnahmen lnfrastrukturleistungen 

1 1 
Standörtliche Nachb.altigkeit und Nachhaltige wirtschaftliche und 
ausreichende Bestandesstabilität überwirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

~ 1 / 
Standörtliche Optimierungsalternativen mit 

Waldbautechnische Möglichkeiten 
Analyse des Altbestandes 

Aufbau, Leistung, Stabilität 
Mögliche Naturverjüngung 

Verjüngungsökologie 
Ansamungspotenz 
räumliche - zeitliche Ordnung 
Verjüngungsverfahren 

Notwendige Kunstverjüngung 
Saatgut (Baumarten, Provenienzen) 
Pflanzgutversorgung 
Eigenanzucht, Ankauf 

Schutzmaßnahmen 
Wildfrage, Frost, Unkraut 

Jungwuchspflege (Düngung) 
Betriebliche Organisation 

Kosten der Bestandesbegründung 
Arbeitskräfte 
Maschinenausstattung 
Waldfeinerschließung 
Nutzungstechnik 

Spätere Pflegeintensität 

1 
Biologisch-ökonomisch rationelle 
Bestandesbegriindung und Waldpflege 

biologisch-ökologisch notwendigen Baumarten so viel wie nötig 
wirtschaftlich-überwirtschaftlich erwünschten so viel wie möglich 

1 
Auswahl der nachhaltig leistungsfähigsten Möglichkeit unter gesamtbetrieblicher Abstimmung 

1 
Festlegung des lokalen Bestockungszieles (Baumarten und Bestockungsaufbau) 

1 
Ableitung des V erjüngungszieles 

515 



5 Auswahl der wertversprechendsten Alternative 

Sie erfolgt nach gesamtbetrieblicher Abstimmung, betriebsorganisatorischen und 
waldbautechnischen Möglichkeiten (Verjüngungsverhältnisse, Pflanzgartenproduk
tion, Natur- und Kunstverjüngung usw.). 

Zusammenfassung 

Waldwirtschaft, auch eine ökologisch orientierte Waldwirtschaft, ist nicht nur 
ein ökologisches, sondern gleichrangig ein technisches, ökonomisches, ein komple
xes forstbetriebliches und damit waldwirtschaftliches Problem. Von den ökologi
schen Grundlagen der primären Produktionsstufe ausgehend, müssen gleichzeitig 
waldbautechnische, betriebswirtschaftliche, nutzungstechnische und forstpolitische 
Komponenten berücksichtigt werden. Dabei dürfen die Waldökosysteme nur soweit 
verändert werden, daß die nachhaltige Leistungsfähigkeit gewahrt bleibt. Ähnlich 
wie bei der Baumartenwahl sind prinzipiell ähnliche Optimierungsaufgaben bei der 
Bestandespflege, Waldverjüngung, insbesondere auch beim Wegbau, beim Maschi
neneinsatz und selbst in der forstlichen Ökonomie und nicht zuletzt bei der Forst
politik gegeben. 

Res:ume 

Bases ecologiques d'une gestion soutenue de la foret 

La gestion forestiere, meme orientee ecologiquement, n'est pas seulement un 
probleme ecologique, mais egalement et au meme titre un probleme technique et 
economique d'une certaine complexite au niveau de l'entreprise forestiere et par
tant de l'economie forestiere. Doivent etre pris en consideration depuis les fonde
ments ecologiques du premier stade de production, egalement les aspects de tech
nique sylvicole, d'economie de gestion, de technique d'exploitation et de politique 
forestiere. 11 ne convient de modifier les ecosystemes forestiers que dans la mesure 
d'assurer la perennite de capacite de production. De fa9on en principe identique 
que pour le choix des essences, il convient de rechercher les solutions optimales 
dans le cas des soins culturaux, de la regeneration des forets et surtout lors de la 
construction de routes forestieres, lors de l'engagement de machines, voire meme 
dans la resolution de problemes d'economie forestiere sans oublier ceux de poli
tique forestiere. 

Trad. R. Amiet 
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Summary 

Ecological foundations for sustained management of the forest 

Forestry, even an eeologiealoriented forestry, is not only an eeologieal problem, 
but also of equal priority a eomplex problem of teehnique, eeonomies and forest 
management. Starting from the eeologieal foundations of primary produetion levels, 
silvieultural, forest eeonomieal, harvesting and forest politieal eomponents have 
to be taken into aeeount at the same time. But the forest eeosystem should only be 
ehanged in so far as the sustained eapability of performanee is preserved. As well 
as in the ehoiee of tree speeies, there are similar optimation problems given in the 
eare of a stand, in reforestation, espeeially in the forest roading, in the assignment 
of maehines and even in the forestal eeonomy and not least in the forest polities. 

Transl. Ursula Jenter 

Riassunto 

Fondamenta ecologiche per un'economia forestale ehe segua il principio 
della continuita 

L' eeonornia forestale, an ehe quella cosiddetta eeologiea, non presenta uniea
mente problemi eeologiei, bensl anehe problemi di tipo eeonomieo, teenieo, azien
dale ( derivanti dalla eomplessa gestione di un'impresa forestale ), problemi ehe sono 
d'importanza uguale rispetto ai primi. Gli aspetti eeologiei sono alla base della 
produzione a livello primario; devono pero essere eonsiderati anehe elementi della 
teeniea selvieolturale, della gestione aziendale, della teeniea della raeeolta dei 
legnami e della politiea forestale. Queste eonsiderazioni non devono pero indurre 
a eambiare l'ecosistema boseo in modo da mettere in perieolo a lungo termine la 
sua potenziale produttivita. In linea di prineipio il eompito di trovare una soluzione 
ottimale, ehe si pone al momento della seelta della specie, si ripropone similmente 
nell'ambito della eura dei soprassu-0Ii, della loro rinnovazione, in modo partieolare 
nell'ambito della eostruzione di strade forestali, dell'utilizzazione di maeehine, 
delle deeisioni di tipo eeonomieo-forestali e, non da ultimo, questo eompito si 
ripropone in politiea forestale. 

Trad. R. Buffi 
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Forstwirtschaft und Landschaftsschutz 

FRITZ FISCHER 

Einleitung 

In welch umfassendem Ausmaß die verschiedenen Landschaftselemente als 
Beziehungsgefüge zu betrachten sind, wird eindrücklich durch die Beiträge von 
H. ELLENBERG, A. NOIRFALISE, B. HACKETT und M. F. BROGGI im Rahmen dieser 
Veranstaltung gezeigt. Sie legen, zusammen mit einer Reihe weiterer Autoren, aber 
auch dar, wie dem Wald in unsern Breitengraden und in allen Erdstrichen, in denen 
klimatisch eine Waldvegetation möglich ist, unter allen Gruppen von Landschafts
elementen eine Schlüsselrolle zukommt. Die Stabilität dessen, was als Naturhaushalt 
der Landschaft, als Landschaftsökologie, zu bezeichnen ist, hängt oft genug vom 
relativen Flächenausmaß und vom innern Zustand der Wälder ab. 

Die Waldfunktionen können indessen nicht vom Menschen und seinem Wirken 
losgelöst in all den vielen Überlegungen Eingang finden. Dies gilt ebenso für den 
Zustand irgendeines weiteren Landschaftselementes. Die Ökumene des Lebendigen 
ist, wie A. BARHELMESS (1972) das ausdrücken würde, immer dort total, wo der 
Mensch, wie das in der Landschaft der Fall ist, unmittelbaren Anteil am Gesche
hen hat. Er ist dank seiner besonderen Fähigkeiten der entscheidende, weil Ent
scheidungen treffende Teil des Ganzen. 

So falsch es also wäre, den Menschen, die menschliche Gesellschaft losgelöst 
vom großen Beziehungsgefüge des jeweiligen Lebensraumes zu betrachten, so 
schwierig ist es, übe{ das nachzudenken, was darin gewissermaßen des Menschen 
Rechte und Pflichten wären. Um dies zu tun, wäre (und ist) notwendig, sich so 
irgend etwas wie ein Bild des Menschen machen zu können. Dazu verhilft aber 
kein quantitativ-naturwissenschaftliches Verfahren; je unmittelbarer Fragestellun
gen in diesen wie in ähnlichen andern Zusammenhängen den Menschen selber an
gehen, desto weniger wird man in der Lage sein, Aussagen zu machen, die für alle 
verbindlich sind. Und wo, wenn nicht gerade in wirtschaftlichen Bereichen, sind 
derartige Beziehungen zwischen dem Bild, das der Mensch von sich selbst macht, 
und den tatsächlichen oder vermeintlichen Wirklichkeiten vielfältiger, verwirren
der? Von Voraussetzungslosigkeit, Wert- und Wertungsfreiheit kann da keine Rede 
sein. 

Unser Thema lautet indessen gerade Forst-Wirtschaft und Landschaftsschutz. 
Mit diesen einleitenden Hinweisen soll festgehalten sein, daß wir das Thema nur 

von einer bestimmten ethischen Haltung her abhandeln können. Es ist dies die 
Haltung, wie sie sich in der schweizerischen Forstwirtschaftslehre im Verlaufe von 
etwa 120 Jahren ausgebildet hat. Sie hat sich als Ausfluß vieler Wechselwirkungen 
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in der Forstpolitik, insbesondere in der Gesetzgebung und in der forstwirtschaft
lichen Exekutive, im Waldbau, genauer: in der Waldbaulehre, am klarsten ersicht
lich, niedergeschlagen. 

1 Waldbewirtschaftungsziel und Landschaftsschutz 

Die Forstwirtschaft ist, wie G. F. MoRosow das eindringlich sagt, ein Kind der 
Not, und so alt wie die Menschheitsgeschichte dürfte die Erfahrung sein, daß die 
Natur keine Gnadenbrote schenkt. Waldschutzbestimmungen haben eine weit zu
rückreichende Geschichte, und ebenso weit zurück reicht das Wissen um die wech
selvollen Schicksale, denen sie immer wieder unterworfen waren. 

In unserem Land waren, was wohl für den ganzen Alpenraum gilt, die Wald
zustände nie schlimmer als in der der Aufklärung folgenden geschichtlichen Epoche. 
Müßte ein Datum genannt werden, begänne sie im Jahre 1776; damals schrieb 
Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 
A. Smith kann als Exponent jener geistigen Strömungen gelten, die den Zusam
menbruch der alten Ordnung einleiteten. Dieser Vorgang wiederum ist durch das 
Datum 1789, der Französischen Revolution, gekennzeichnet. Für die gewerbliche 
Industrialisierung begann in diesen Jahrzehnten die erste große Entwicklung. Der 
Abbau des Waldes, zuerst noch lokal, später, mit beginnendem Eisenbahnbau, 
weiterräumig, nahm oft hemmungslose Formen an. 

Mit den gleichen geistigen Strömungen war der Keim zu Gegenkräften ebenso 
früh entstanden. HANNS CARL VON CARLOWITZ verlangte bereits 1713 eine «conti
nuierliche, beständige und nachhaltende Nutzung». Die entstehende Forstwirtschaft 
Mitteleuropas und die damit beginnende Forstwirtschaftslehre erhob diesen Gedan
ken sehr bald zum unabdingbaren Grundsatz. Er bekam für dicht besiedelte 
Gebirgsregionen mit ihrer zwangsläufig starken Gewichtung der Schutzfunktionen 
des Waldes einen zusätzlich bedeutungsschweren Inhalt. Die Forderung nach Nach
haltigkeit der Walderträge, nach Holz und Geld, unmittelbar wirtschaftlich zwin
genden Bedürfnissen entsprechend, beschränkte sich zunächst aber nicht auf örtlich 
eng begrenzte Waldflächen. Auch heute noch ist der Nachhaltigkeitsgedanke längst 
nicht überall, wo er Gültigkeit hat, kleinflächengebunden. Schrittweise wuchsen 
aber in Berggebieten das Bewußtsein und die Einsicht, es müsse auch die Nachhal
tigkeit der Schutzwirkungen auf engem bis engstem Raum gewährleistet sein. Im 
Gegensatz zu den alten Bannwaldbestimmungen begann man unter dem Zwang 
bitterer Erfahrungen einzusehen, daß diesen Wirkungen keine Dauer beschieden 
war, wenn nur die quantitative Präsenz des Waldes gesichert wurde. Man begann 
die Zusammenhänge zu ahnen, die zwischen seinem innern Aufbau, dem konti
nuierlichen Ablauf seiner Lebensvorgänge und seinen Wirkungen in ihrem vollen 
Umfang bestanden. 

Der bis heute zurückgelegte Weg der Erkenntnisse war lang, beschwerlich und 
vielen Wechselfällen ausgesetzt. Als späte Erben der wirtschaftsphilosophischen 
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Gedanken, wie sie Adam Smith für seine Zeit formulierte, sind wir noch längst 
nicht immer fähig geworden, zwischen egoistischem Sofortnutzen und Fürsorge für 
die Zukunft, was eigene Opfer verlangen kann, sicher zu unterscheiden. 

Analoges läßt sich zum Aufstieg der Naturwissenschaften und ihrem Einfluß auf 
die Waldbewirtschaftung sagen. Wir verdanken der Forschung zwar sehr viele der 
heutigen Einsichten in das Waldgeschehen. Gleichzeitig ist aber auch an eine Aus
sage von KARL SCHMID (1974) zu erinnern, wonach die Forschung nur den objek
tiven Fortschritt kennt, «der heute überholt, was gestern galt». Der Rhythmus der · 
Lebensvorgänge eines Waldes als Ganzem und jener der Forschung sind seit jeher 
unvereinbar geblieben. 

Die Einsicht in die Notwendigkeit, den Wald als Ganzheit zu betrachten und 
seine Bewirtschaftung den naturgesetzlichen «Sachzwängen», wenn nicht unter
zuordnen, so doch einzuordnen, ist der Waldbau-Lehre Mitteleuropas nichts Neues. 
Der Praxis dagegen, die im Tagesgeschehen eingespannt ist, bieten sich zweierlei 
Schwierigkeiten: Sie hat sich auseinanderzusetzen mit dem Streben der Waldeigen
tümer nach Sofortnutzen, und sie sieht sich oft genug Waldbeständen gegenüber, 
die wenig ermutigende Stabilitätsgrade aufweisen. 

Das allgemeine Ziel der Waldbewirtschaftung wird in der heutigen Waldbau
lehre, z.B. von H. LEIBUNDGUT, umschrieben mit «nachhaltig höchstmöglicher 
Werterzeugung bei gleichzeitiger Erfüllung der Schutz- und Wohlfahrtswirkungen 
des Waldes mit einem angemessenen Aufwand». Daraus leiten sich die Ziele des 
Waldbaues ab, die, ebenfalls nach H. LEIBUNDGUT (1966), mit einer gewissen 
Spannweite der Gewichtung heißen können: 

- bestmögliche und nachhaltige Erfüllung allgemeiner Wohlfahrtsaufgaben, wie 
Gewährung von Erholungsraum für die Bevölkerung; 

- nachhaltige Erfüllung bestimmter Schutzaufgaben; 
nachhaltige Erzeugung bestimmter Holzsortimente; 
nachhaltig höchstmögliche Waldreinerträge; 
nachhaltig höchstmögliche Verzinsung des Waldkapitals. 

Diese Aufzählung, die erweitert werden könnte, zeigt zweierlei: 

a) Eine Spezialisierung der jeweils verlangten Wirkung ist an sich möglich. Solche 
Forderungen werden auch immer wieder erhoben mit der Begründung, sie er
laubten eine Anpassung - meistens ist damit eine Extensivierung gemeint - der 
Waldbehandlung. Ihren Niederschlag findet dieses Streben nach Spezialisierung 
des Waldbauziels z.B. in sogenannten Wald-Funktionenkatastern. 

b) Immer ist aber die gleiche Bedingung vorgeschaltet: Die Funktionen sollen 
nachhaltend gewährleistet bleiben. Die entscheidende Randbedingung bleibt 
demnach in jedem Falle unverändert. 

Wird nun aber die Forderung nach Nachhaltigkeit derart zwingend zum axio
matischen Prinzip erhoben, folgt daraus die ebenso zwingend-logische Forderung 
an die Waldbehandlung, ununterbrochen auf biologisch stabile Wälder hin zu arbei-
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ten. Daß Wälder mehr sind als eine mehr oder weniger arithmetische Aneinander
reihung von Bäumen, dämmerte schon früh auf. Als erste Reaktion auf bittere 
Erfahrungen mit einer die landwirtschaftlichen Kulturmethoden nachahmenden, 
einer gewissermaßen agrotechnischen Holzerzeugung, folgte das, was etwa Baum
arten-Kombinatorik genannt wurde. Dem Fortschreiten der Naturwissenschaften 
(auch wenn diese, wie erwähnt, heute überholt, was gestern galt) ist über die 
Erkenntnisse der Wechselwirkungen zwischen Boden und Pflanze zu verdanken, 
daß die Waldbaulehre zunehmend lernte, das Objekt ihrer Bemühungen als Lebens
gemeinschaft, als Biozönose, zu verstehen. Dieser Erkenntnisprozess ist längst nicht 
abgeschlossen - und er wird es ziemlich sicher nie sein. Wenn wir heute durch 
objektives Wissen besser als je zuvor über die biologischen Zusammenhänge orien
tiert sind, wenn wir auch wissen, daß der Wald als kybernetisches System aufzu
fassen ist, dem durch homöostatisch regulierte Prozesse ein gewisses Selbststeue
rungsvermögen eigen ist, so müssen wir uns doch klar darüber sein: dies sind 
modellhafte Vorstellungen. Sie können helfen, die Wirklichkeit besser zu verstehen, 
die Fülle der Erscheinungen zu ordnen. Solcher Klassifikationen wird sich dagegen 
der entscheidende Teil des Systems, der Mensch, stets zu entziehen versuchen; 
und doch gehört er. dazu. 

Bei einer Rückschau auf die Entwicklung der Zielsetzung der Waldbewirtschaf
tung und des Waldbaus drängen sich die engen Parallelen auf, die zu den Aufgaben 
und Zielen des Landschaftsschutzes bestehen. Bei der Landschaftspflege, wie bei 
der Waldpflege, stehen im Mittelpunkt die Maßnahmen des Schutzes. Für beide gilt, 
wenn sie ihren Auftrag ernst zu nehmen gewillt sind, imperativ die Randbedingung 
der Forderung nach Nachhaltigkeit der erwünschten Wirkung. Und im Wald wie 
in der Landschaft mit allen weiteren ihrer Elemente bleibt erste und unabding
bare Voraussetzung, um solche N achhaltigkeit zu erreichen: es sind die innern 
«strukturellen» Bedingungen für die Stabilität der Teilsysteme zu schaffen und zu 
erhalten. 

2 Möglichkeiten der Gestaltung des Waldes 

Die Aufgabe, die Schutzwirkungen des Waldes sicherzustellen, verlangt nach 
dem bisher Gesagten die Schaffung stabiler Waldökosysteme. In allgemeiner For
mulierung ausgedrückt, wird gehofft, diese Forderung durch «naturnah» gestaltete 
Wälder zu erreichen. Nun ist aber in vielen Beispielen zu zeigen, daß mancherlei 
verschiedene Grade solcher Naturnähe unter ein und denselben Außenbedingungen 
(Klima, Boden usw.) möglich sein dürften. Es gibt weder eine einzige, örtlich allein 
zutreffende Lebensgemeinschaft Wald, noch wissen wir wirklich, was unter «Natur
zustand» zu verstehen ist. Wird versucht, was häufig der Fall ist, den Menschen und 
sein Wirken aus der Wald-Natur-Gleichung zu eliminieren, dann ist das eine von 
den sogenannt exakten Naturwissenschaften falsch übernommene Denkmethode. 
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Die analoge Kritik wäre anzubringen, wenn der Landschaftsforschung Naturland
schaften im Sinne von vom Menschen unberührten Gebieten zugrunde gelegt wür
den. Wir wissen heute, daß nicht einmal hochpolare Gebiete menschlich unbeein
flußt geblieben sind. 

Nicht nur gilt, was H. LEIBUNDGUT in der Waldbestandeslehre und der Wald
pflege hervorhebt: jeder Bestand sei etwas einziges und einmaliges. «Darüber hin
aus verändern sich die Bedingungen (innerhalb eines Ökosystems) im Laufe der 
Zeit, und auch an denselben Stellen kehren identische Bedingungen nie wieder» 
(W. KÜHNELT, 1965). Jedem Ökosystem ist eine gewisse oft bedeutende Elastizität 
eigen. Wo der Waldbauer in Anlehnung an die pflanzen-soziologischen Klassifizie
rungen, z.B. von einem «frischen Buchenwald» oder einem «Tannen-Buchen
Wald mit Waldsimse» spricht, ist er sich bewußt, daß ihm bei der Wahl der 
Mischungsgrade (Anteile) der Baumarten, 'ja selbst des Anbaus anderer, nicht zur 
Gesellschaft gehörender Arten eine oft breite Skala von Abweichungsmöglichkeiten 
offen steht. Mit Hilfe zweckmäßiger Maßnahmen, wie passendem Nebenbestand 
und richtig geführter Pflege, kann, innerhalb von Grenzen, eine durchaus stabile 
Lebensgemeinschaft dauerhaft nachgeahmt werden. 

Hier nun kann immerhin ein Konflikt mit den Bestrebungen des Landschafts
schutzes entstehen. In der Landschaft tritt optisch nicht die Qualität des Wald
ökosystems in Erscheinung; in Erscheinung treten vielmehr die Baumarten der 
Oberschicht. Ob Farben und phänologische Zustände im Wechselspiel der Jahres
zeiten verschieden sind oder ob der Wald einheitlich als schwerer dunkler Klotz 
in Erscheinung tritt, ist für das Empfinden und Wohlbefinden des Menschen nicht 
gleichgültig - wenn solche Dinge auch nicht meßbar und nicht in Geld, dem allzu 
häufigen Maß aller Dinge, ausdrückbar sind. 

Die Baumartenwahl stellt innerhalb den durch die besonderen Wuchsbedingun
gen bedingten Grenzen einen vielteiligen Kompromiß zwischen einer Reihe bio
logischer und wirtschaftlicher Erwägungen dar. In den Vordergrund gestellt werden 
häufig wirtschaftliche Erwägungen. Auf einen sehr vereinfachten Nenner gebracht, 
wird argumentiert, Nadelbäume rentierten, Laubbäume nicht. Sehr oft ist das eine 
sehr anzweif elbare Extrapolation bisheriger Erfahrungen. Zwar ist es die Aufgabe 
der Forstwirtschaft, alle vom Menschen auf den Wald gerichteten Bedürfnisse zu 
erfüllen, soweit sie mit der Waldnatur vereinbar sind und das Nachhaltigkeits
prinzip nicht verletzen. Zu beantworten wäre lediglich die Frage: die Bedürfnisse 
welcher Menschen? Der heutigen? Oder der künftigen? Das Streben nach egozentri
scher Sofortrendite kann in dieser Hinsicht groteske Formen annehmen. Es ist vom 
Standpunkt exzessiv individualistischen Strebens nach Mikrorendite, wie von jenem 
der Makrorendite, die für das Gesamtwohl der Zukunft maßgebend ist, falsch, an 
hergebrachten Stereotypen festzuhalten. Die künftigen Menschengenerationen brau
chen den Wald wie eh und je (und zwar eben: stabilen Wald); sie brauchen aber 
auch Holz, viel Holz, von verschiedenen Eigenschaften. Die edlen Laubhölzer, zum 
Beispiel, sind schon heute Mangelware. Die Aussichten, solche importieren zu 
können, schrumpfen jährlich mehr. 
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Werden die Bedürfnisse der Zukunft, durchaus im Sinne eines kalkulierbaren 
Risikos, in Rechnung gestellt, sind auch die Ansprüche an die Landschaftsästhetik, 
eines Teilbereiches des Landschaftsschutzes, durch die Forstwirtschaft wider
spruchsfrei erfüllbar. 

3 Waldbetriebsarten und Landschaftsschutz 

Neben der Baumartenwahl sind die, wie man es auch nennen könnte, «Verfah
renstechniken» der Waldbehandlung bzw. Betriebsarten einer der gewöhnlichsten 
Konfliktstoffe zwischen Landschaftsschutz und Forstwirtschaft. Genau genommen 
muß man dabei zwischen «echten» und «unechten» Betriebsarten unterscheiden. 
Von echter Betriebsart ist dann zu sprechen, wenn die Gesamtheit aller waldbau
lichen Maßnahmen durch zielgerechte Behandlung der einzelnen Bestände oder 

. ganzer Waldkomplexe bestimmt wird. Das kann beispielsweise sein die konse
quente, ununterbrochene Auslese in der vorhandenen Bestockung, getragen von der 
Absicht, mit der wirtschaftlichen Optimierung gleichzeitig auch die Produktions
mittel (Boden, übrige Vegetationsdecke) in erwünschter Richtung zu steuern. Der 
«Betrieb» wird also charakterisiert durch das auf das Waldganze bezogene Behand
lungsverfahren, das sich auf die ganze Spanne des Bestandeslebens bezieht, wofür 
die Plenterung, der Niederwald- oder Mittelwaldbetrieb andere Beispiele sind. 

Nicht daraus entstehen aber die Konflikte; vielmehr sind es die Verjüngungs
verf ahren, die je nach Schlagführung, seien es Kahlhiebe, Saum- oder Schirmhiebe, 
zu Eingriffen in das Landschaftsbild und den Landschaftshaushalt führen können. 
Solche Methoden der Schlagführung bei Waldverjüngung und Holzernte, die in 
vielfältigen Abwandlungen bestehen, werden als unechte Betriebsarten bezeichnet. 
Sie beziehen sich nur auf den zeitlich relativ kurzen Abschnitt der Wiederverjün
gung innerhalb der weiten Lebensspanne der Waldbestände. 

Wiederum spielen auch bei der Wahl der Hiebsverfahren Argumente der Wirt
schaftlichkeit eine recht zwieträchtige Rolle. Die Versuche zur Verbesserung der 
Arbeitsproduktivität in der Waldbewirtschaftung sind verständlich. Die kausalen 
Zusammenhänge sind bekannt: bis vor kurzem stand der heute nach wie vor wich
tigste Energieträger, das Erdöl mit seinen Derivaten, zu Schleuderpreisen in belie
biger Menge zur Verfügung. Das, was als beispielloser Aufschwung der Weltwirt
schaft, von industrieller Produktion, Verkehr und übriger Technik gilt, steht in 
direktem Zusammenhang mit einer ebenso beispiellosen Ausbeutung und Ver
schleuderung von Naturschätzen. Holz, das in langsamem, aber echtem Erzeugungs
prozeß wachsen muß, wurde in jeder Hinsicht, ganz besonders als Baustoff, durch 
Substitutionsprodukte verdrängt. Gegenüber Erzeugungsprozessen, die grundsätz
lich auf Ausbeutung beruhen, verlor es bei an sich standardisierten Erzeugungs
kosten (Lohn- und Kapitalkosten) sehr viel seiner Konkurrenzfähigkeit. Bei nur 
leicht steigenden Holzpreisen stiegen die Arbeitskosten unverhältnismäßig viel 
rascher. Der Ersatz der in zunehmendem Maße fehlenden menschlichen Arbeits
kraft durch Mechanisierung, meist synonym und grundfalsch mit Rationalisierung 
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verwechselt, verbesserte die Betriebsrechnung nicht. Die Forderung, die Wald
behandlung sei maschinengerechter zu gestalten, illustriert deutlich genug die heil"'
lose Verwirrung der Geister. 

Als Reaktion, auch diese leicht verständlich, wuchs da und dort der Widerstand 
gegen die vom industriell-technischen Zeitgeist diktierten Praktiken der Baum
artenwahl und der Waldbehandlung, vielmehr: Waldmißhandlung. Sie fand ihren 
Ausdruck in den Naturpark-Bewegungen und gipfelt gelegentlich in der Forderung, 
die Waldbewirtschaftung überhaupt einzustellen. Die Begründung von bestechender 
Einfachheit lautet, Wald hätte es schon gegeben, bevor der Mensch auftrat und 
jedenfalls bevor er die Forstwirtschaft erfand. Solcher Logik begegnet man dann 
und wann selbst bei ausgebildetem Forstpersonal, hier besonders, wenn Fragen der 
Bewirtschaftung schwer erschließbarer Gebirgswälder oder auch nur zur Zeit 
unrentabler Wälder zur Diskussion stehen. 

Was bei solcher «Zurück-zur-Urnatur-Argumentation» offenbar völlig übersehen 
wird, ist das Selbstverständlichste: Ein Wald, mag er noch so langsam wachsen, 
wird irgendwann doch auch einmal alt. Er wird, wenn er nicht aus Baumarten sehr 
verschiedener biologischer Lebenserwartungen zusammengesetzt ist, dereinst auf 
kleinem oder größern Flächen zusammenbrechen . Wie groß solche Flächen sein 
werden, ist vor allem eine Frage des Kleinreliefs und damit der Standortsbedingun
gen. Je homogener die Wuchsbedingungen auf größerer Fläche sind, um so flächen
hafter wird der Zusammenbruch erfolgen. Dieser Zusammenhang sollte jedem bio
logisch Gebildeten nicht entgehen. übersehen wird aber ferner, daß es mindestens 
in dicht und lange besiedelten Erdstrichen keinen Wald gibt, der nicht menschlich 
beeinflußt worden wäre, auch wenn· solcher Einfluß nur lose und indirekt, sei es 
über die Jagd oder über andere Nebennutzungen, erfolgte. Grundsätzlich ist davon 
auszugehen, daß jeder Wald Mitteleuropas in dieser oder jener Weise «man-made» 
ist. Jeder Wald weckt das Empfinden eines Stückes Urnatur, und dennoch ist jeder 
auch ein Stück lebendiger Kulturgeschichte. So wie der Mensch heute und erst 
recht in der Zukunft den Wald benötigt, benötigt der Wald den Menschen. Dieser 
Teil des Beziehungsgefüges sollte nie vergessen werden, denn, wie bereits hervor
gehoben, weder Wald noch Landschaft können als etwas vom Menschen und sei
nem Tun und Lassen Isoliertes betrachtet werden. 

Den Bestrebungen des Landschaftsschutzes widerspräche die Stillegung der 
Waldbewirtschaftung, die immer gleichzeitig als Waldpflege zu betreiben ist, in 
nicht geringerem Maße als ein maschinengerechter Kunstforst. Beide mißachten die 
unumgängliche Grundbedingung, die Nachhaltigkeit. 

4 Möglichkeiten der Synthese forstwirtschaftlicher und 
Iandschaftsschützender Zielsetzungen 

Anzuknüpfen ist an die Feststellung, die Schutzwirkungen des Waldes müßten 
heute in jeder Region, in jeder Landschaft, nicht nur im eigentlichen Berggebiet, 
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auf jeder seiner Teilflächen sichergestellt sein. Gelänge dies, wäre damit auch ein 
wesentliches Erfordernis des Landschaftsschutzes erfüllt. Auf welche Lösungen 
arbeitet nun der schweizerische Waldbau hin? Was wir, etwas überspitzt formuliert, 
haben möchten, ist die Utopie eines Waldes,in welchem bei geringstem Aufwand 
äußerer Mittel stets nur das Ernten der erwünschten Sortimente möglich wäre. 
Nach außen hin bliebe ein solcher Wald auf jeder Teilfläche stets unverändert. 

Solch fernem Idealwald am nächsten kommt die Betriebsart der Plenterung. Ihre 
Voraussetzung -ist ein diffus-vielschichtiger Bestandesaufbau. Damit sollen auf 
jeder Teilfläche von den untern Schichten her selbsttätig Nachschub und Ersatz für 
die Ernte in den oberen Schichten gesichert sein. Das Verfahren stützt _ sich auf die 
außerordentliche Plastizität bestimmter Baumarten gegenüber den Lichtansprüchen. 
Unterdrückungszeiträume ( das Ausharren von Bäumen unter höheren Bestandes
schichten), die über 100 Jahre betragen, wurden mit Hilfe von Baumanalysen ver
schiedentlich festgestellt. 

Festgehalten zu werden verdient, daß die Plenterung als Betriebsart sehr viel 
älter ist als die etablierte Forstwirtschaft. Siy ist, analog zum ebenso alten Mittel
waldverfahren in tieferen Lagen, entstanden aus dem Bestreben, die vielfältigen 
Bedürfnisse der ehemaligen agrarischen Subsistenzwirtschaft für Holz ( und andere 
Waldprodukte) ununterbrochen zu decken. Der Plenterwald wurde in jeder Schicht 
genutzt; denn jede Schicht enthielt Sortimente und Nebenprodukte des täglichen 
Bedarfs. Dieser Hinweis ist hier deshalb nötig, weil er zeigt, daß handfeste wirt
schaftliche Bedürfnisse zu der vielleicht raffiniertest ausgeklügelten Waldbenut
zungsart führten. Von Landschaftsschutz wurde damals sicher nicht gesprochen; 
doch wußte man aus Erfahrung, was der Wald für die Sicherheit der übrigen Exi
stenzgrundlagen bedeutet. 

Plenter-Strukturen, ohne aber die waldbauliche Maßnahme der Plenterung 
zwingend zu erfordern, um sie zu erhalten, sind ferner kennzeichnend für gewisse 
subalpine Fichten- und Fichten-Lärchen-Wälder. Ihre Genese ist nicht oder nur 
teilweise wirtschaftlich bedingt. Die kleinsträumig stark verschiedenen Wuchs
bedingungen, unterstützt durch das Gebirgs-Lichtklima, begünstigen hier stark 
gegliederte Bestandesformen. 

Nicht unmittelbar abgeleitet aus der Betriebsart Plenterung, gedanklich aber 
doch insofern von ihr beeinflußt, als dort das Nachhaltigkeitsprinzip bis in die 
letzten Teilflächen vordemonstriert ist, ist das Waldbehandlungverfahren, das die 
Bezeichnung «Schweizerischer Femelschlag» trägt. Sein Inhalt ist gültig formuliert 
durch H. LEIBUNDGUT (Vorlesungs-Polykopien, Waldbau II). Grundlagen dieser 
Betriebsart sind zwei an sich einfache Überlegungen: (a) Um eine gegebene Bestok
kung zu ökologischer und wirtschaftlicher Optimalwirkung zu bringen, ist sie unter
bruchslos, über das ganze Bestandesleben auslesend zu pflegen. Auslesen heißt 
Regeln der Mischungsverhältnisse (nach Art, Grad und Form) und Gewähren 
baumindividuellen Wuchsraumes unter Berücksichtigung der jeweiligen biologi
schen und morphologischen Eigenschaften. Waldpflege wird in erster Linie über 
Bestandespflege, wie eben geschildert, betrieben, und Bestandespflege ist weit-
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gehend identisch mit angewandter Ökologie bzw. Synökologie. Die Mischungs
verhältnisse, worin die Baumartenwahl miteingeschlossen ist, sind auf die stand
örtlichen (biozönotischen) Bedingungen laufend einzuspielen. (b) Die Verjüngungs
verfahren sind den Wertzuwachsverhältnissen, den Verjüngungszielen und den 
Baumarten anzupassen. Sie sollen sich weitgehend zwangslos in den Auslesebetrieb 
einfügen. Maßgebende zeitliche Größe ist der vorgeplante Verjüngungszeitraum. 
Neben der Bestandespflege sind die Verjüngungsverfahren so etwas wie die wich
tigste Nebensache. Damit soll zum Ausdruck gebracht sein, daß nicht sie die 
Betriebsart, die Methode der Waldbewirtschaftung bestimmen. Der in diesem 
Zusammenhang etwa gebrauchte Ausdruck «freier Waldbau» heißt nichts anderes 
als «standorts- und bestandesangepaßter Waldbau». 

Die Vorzüge und Eigenheiten dieses Denkmodells der Waldbewirtschaftung 
liegen offen zutage. Zwischen ökologischen und ökonomischen Erfordernissen be
steht kein unüberbrückbarer Gegensatz, weil aus den vorliegenden Erfahrungen die 
allein mögliche Lehre gezogen wird: wirtschaftlich kann nur das von Dauer sein, 
was auch biologisch verantwortbar ist. 

Plenterung und schweizerischer Femelschlag werden auch als naturnahe Wald
bewirtschaftungsverfahren bezeichnet. Das Adjektiv «naturnahe» ist aber nur be
dingt zutreffend; es bezieht sich nur auf die Baumartenwahl und auf die auf sie 
gerichteten Pflegemaßnahmen. Beide Verfahren sin? dagegen insofern recht 
«künstlich», als sie eine weitgehend permanente Waldvegetationsdecke erhalten, 
die nirgends grobe, großflächige Unterbrüche zeigt. Der Urwald «kennt» aber je 
nach Standortsbedingungen den Großkahlschlag sehr wohl. Es entbehrt deshalb 
nicht einer gewissen Ironie, daß Kahlschlagverfahren eigentlich überall dort viel 
«naturnäher» wären, wo größerflächig analoge Wuchsbedingungen vorliegen. Die 
Natur «bewirtschaftet» in unseren Breitengraden keine Wald-Ökosysteme; sie baut 
sie auf und zerstört sie. Der Anspruch auf kontinuierliche Nutzwirkungen wird vom 
Menschen gestellt, und dies um so dringender, je dichter besiedelt ein gegebener 
Landstrich ist. 

5 Landschaftsschutz _und Forstwirtschaft 

Abschließend sei kurz noch die gestellte Thematik in umgekehrter Richtung, 
statt aus dem Wald hinaus in die Landschaft, von dieser auf den Wald hin betrach
tet. Landschaften sind, wie unsere Wälder auch, Produkte von Wechselwirkungen 
zwischen den natürlichen Grundlagen und den direkten und indirekten mensch
lichen Einwirkungen, der gebauten und verbauten Umwelt sowie den Emissionen 
gewerblich-industrieller Tätigkeiten. Landschaften sind etwas Geschaffenes und 
also Veränderbares. Die Bestrebungen des Landschaftsschutzes können nicht nur 
darin bestehen, einmal Gegebenes zu fixieren. Was zu erhalten ist, müssen, grob 
zusammengefaßt, jene Umweltqualitäten sein, die lebensfreundlich sind, und ge
meint ist das Leben alles Lebendigen, wovon der Mensch nur eine unter allen 
übrigen Arten ist. 
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Wir haben gerade im schweizerischen Mittelland leider genug Einzellandschaf
ten, in denen solchermaßen aufgefaßte Umweltqualitäten mindestens gefährdet 
erscheinen. Sie könnten, trotz ihrer oft nahezu irreversiblen Versteinerung, sehr 
viel besser gestaltet sein. Den verbliebenen Grünflächen kommt dabei eine kaum 
abschätzbar große Bedeutung zu. Der Wald, in seinem Flächenbestand zum Glück 
gut geschützt, spielt dabei eine Schlüsselrolle. Er ist aber sehr häufig noch weit 
von jenem Zustand entfernt, in dem er optimal und nachhaltig nach außen hin das 
zu leisten imstande ist, was er eigentlich könnte. 

Verbesserungen zu erreichen ist eine Aufgabe des Forstdienstes, aber es ist längst 
nicht allein seine Aufgabe. Was notwendig wäre, ist die Abkehr vom Denkmaß
stab der «Mikrorentabilität», wie er im wirtschaftlichen Tagesgeschehen immer 
noch weit vorherrschend ist. Er kümmert sich nur um den Augenblicksnutzen. Das 
Bewußtsein um das Entstehen externer Kosten, d. h. der langfristigen Schäden, da
gegen besteht bestenfalls als Lippenbekenntnis. Eine allgemeine Einsicht in das 
Wesen des Nachhaltigkeitsprinzips wird Platz greifen müssen; das wird nach allen 
bisherigen Erfahrungen nur dann geschehen, wenn schwere existenzbedrohende 
Ereignisse eintreten. Das gesellschaftliche Gefüge der Menschen scheint vielenorts 
diesen kritischen Punkt erreicht zu haben. 

Zusammenfassung 

Die Auswirkungen jeder wirtschaftlichen Tätigkeit auf irgendeinen Bereich des 
Lebendigen sind abhängig vom Grad des Verantwortungsbewußtseins des Men
schen gegenüber der Zukunft. Die Forstwirtschaft macht davon keine Ausnahme. 
Sie entstand als Folge hemmungsloser Holzausbeutungen, ihrerseits eng gekoppelt 
mit der Entstehung des Wirtschaftsliberalismus. Gleichzeitig formulierte sich aber 
auch die Idee der N achhaltigkeit. 

In Berggebieten wußte man sicher seit dem Hochmittelalter um die Bedeutung 
der Wald.:Schutzfunktionen. Aber erst in verhältnismäßig neuerer Zeit entstand die 
Einsicht, Nachhaltigkeit und Stabilität des Waldes seien zwei untrennbar verbun
dene Begriffe. 

Der Gestaltung gegebener Wälder stehen dank einer gewissen Plastizität der 
Waldökosysteme je nach Wuchsort verhältnismäßig weite Möglichkeiten offen. Die 
Ansprüche zukünftiger Menschengenerationen sind indessen nur in Umrissen zu 
erahnen. Es ist deshalb ein Gebot langfristig zu steckender wirtschaftlicher Ziele 
wie der biologischen Erfordernisse, vielgestaltige, gesunde und selbsterneuerungs
fähige Wälder anzustreben. Eine Synthese forstwirtschaftlicher und landschafts
schützender Zielsetzungen ist möglich. Wege dazu werden beschrieben. 
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Resume 

Economie forestiere et protection des paysages 

Les effets de chaque activite economique dans n'importe quel domaine du regne 
vivant sont dependants de la prise de responsabilite de l'homme face au futur. 
L'economie forestiere ne fait pas exception a cette regle: elle prit naissance conse
quemment a ux exploitations abusives, celles-ci etant etroitement en relation avec 
les debuts du liberalisme economique. C'est egalement a ce moment que prit forme 
l'idee de la perennite. 

Dans les regions de montagne, l'importance des fonctions protectrices de la 
foret etaient certainement reconnues des le Haut-Moyen-Age. Mais ce n'est que 
relativement recemment que fut acceptee la conception selon laquelle perennite et 
stabilite d'une foret sont deux notions reliees inseparablement. 

Le modelage de forets donnees peut s'effectuer, gräce a une certaine plasticite 
des ecosysternes forestiers, selon la station, d'apres un nombre relativement etendu 
de possibilites. Les exigences des futures generations humaines ne peuvent toutefois 
etre presagees que dans leurs vagues contours. Chercher a obtenir et maintenir des 
forets multiformes, saines et capables d'autoregeneration est donc un precepte dans 
le choix des buts economiques a long terme et dans les necessites biologiques. Une 
synthese des objectifs de l'economie forestiere et de la protection du paysage est 
possible, quelques moyens d'y parvenir sont decrits ici. 

Trad. J.-F. Matter 

Summary 

Forestry and Landscape Conservation 

The effects of any economic activity on any sector of life depend on the extent 
to which man is aware of bis responsibility towards the future. Forestry is no 
exception in this respect. Excessive forest exploitations were at the origin of for
estry, and were in turn closely linked with the beginnings of liberalism. Simultane
ously, however, the concept of sustained management began to take root. 

The population of mountain regions must have been aware of the importance 
of the protective functions of forest already since the Late Middle Ages. However, 
it was not until fairly recent times that people realized that sustained management 
and forest stability were two inseparably linked concepts. 

Since forest ecosystenis are flexible to some extent, there are comparatively 
large possibilities as to the structure of any given forest, depending on site. How
ever, we cannot but guess at the requirements of future generations. lt is therefore 
necessary not only for long-term economic purposes but also for biological reasons 
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to aim at varied and healthy forests capable of natural regeneration. A synthesis 
between the aims of forestry and those of landscape conservation is possible. To 
this end, appropriate ways and means are given by the author. 

Transl. Rosmarie Louis 

Riassunto 

Economia forestale e protezione del paesaggio 

Le conseguenze di ogni attivita eeonomiea, quella forestale eompresa, su qual
siasi eomponente della vita, dipende dal grado di responsabilita dell'uomo verso il 
futuro. L'economia forestale deve la sua esistenza alle eonseguenze di uno sfrutta
mento indiseriminato delle foreste, strettamente eonnesso con il sorgere del libera
lismo eeonomieo. Contemporaneamente prese pero pure eonsistenza l'idea della 
eontinuita. 

Le funzioni protettive del bosco erano conosciute nelle regioni di montagna gia 
nel tardo Medioevo. Solo recentemente e stato pero capito ehe la eontinuita del 
bosco e la sua stabilita sono due elementi indissociabili. 

Grazie ad una eerta elasticita dell'ecosistema forestale, i boschi, a dipendenza 
della loro stazione, possono essere assestati eon una liberta di seelta relativamente 
ampia. Le esigenze delle generazioni future non possono ehe essere predette vaga
mente. Percio gli scopi economiei a lungo termine e le esigenze di tipo biologico ei 
impongono di volere dei boschi variati, sani e eapaci di autorinnovarsi. E possibile 
fare una sintesi fra gli scopi della eeonomia forestale e quelli della protezione del 
paesaggio. II relatore ne espliea alcune possibilita. 

Trad. R. Buffi 
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Wald und Umwelterziehung 

WILFRIED STICHMANN 

Umwelterziehung, wie sie heute bereits vielerorts in Europa und Nordamerika 
betrieben wird, zielt auf den ganzen Menschen: auf sein Wissen und Erleben, vor 
allem natürlich auf seine Urteilsfähigkeit und seine Haltung. Bei den meisten 
Bemühungen steht der Katalog rationaler (kognitiver) Lernziele, die anthropogene 
wie die natürliche Umwelt betreffend, im Vordergrund, wobei ökologischen Ein
sichten eine fundamentale und unverzichtbare Rolle · zufällt. Aber es hieße auf weit 
geöffnete Zugänge verzichten, stellte man nicht gleichzeitig auch die Möglichkeiten 
des handlungsorientierten Lernens und Naturerlebens in den Dienst jener umfas
senden Umwelterziehung, deren wir heute unbedingt bedürfen, wenn wir in unseren 
demokratischen Staaten eine tragfähige Grundlage für politische Entscheidungen 
zugunsten des Schutzes der Umwelt und der natürlichen Res,sourcen anstreben. 

Für eine solchermaßen verstandene Umwelterziehung kommt dem Walde beson
dere Bedeutung zu. Als Beispiel für ein Ökosystem und die in ihm bestehenden 
Beziehungsgefüge eignet sich der Wald für Schule, Hochschule und die verschie
densten außerschulischen Bildungsangebote gleich aus mehreren Gründen in ganz 
besonderer Weise: 

- Wälder sind fast überall in Europa noch leicht erreichbar und allgemein Bestand
teile des menschlichen Erfahrungsbereichs; 

sie sind weithin die natürliche Klimax-Formation und somit nicht nur die Vor
läufer aller unserer mehr oder weniger vom Wald entblößten Kulturlandschaften, 
sondern auch zumeist die Endstadien der spontanen, vom Menschen unbeein
flußten V egetationssukzession in unserer Zeit; 

sie stellen vielfach noch sehr naturnahe, im Vergleich zu agrar genutzten Flächen 
weniger häufig und durchgreifend vom Menschen beeinflußte Ökosysteme dar, 
in denen trotz aller Komplexität die menschlichen Einflüsse und deren Auswir
kungen noch einigermaßen überschaubar bleiben; 

sie richten infolge ihrer relativen Stabilität und der Langlebigkeit der sie maß
geblich aufbauenden Baumschicht unseren Blick auf die Wechselbeziehungen 
zwischen dem Menschen und seinem Lebensraum, und zwar sowohl auf die ver
gangener Jahrhunderte als auch auf die gegenwärtigen und zukünftigen; 

sie demonstrieren oft sehr anschaulich die Rolle der biotischen Ökofaktoren, 
vor allem der Konkurrenz, aber auch die Vielgestaltigkeit der ökologischen 
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Beziehungsgefüge zwischen Produzenten, Konsumenten und Destruenten und 
die Abhängigkeit von den abiotischen Standortsgegebenheiten; 

nicht zuletzt aber gestatten Wälder auch einen Einblick in die Wirksamkeit von 
Ökosystemen über ihre Grenzen hinaus und in die Problematik ihrer Multifunk
tionalität und der darauf zielenden, zum Teil konkurrierenden Nutzungsansprü
che. 

Für die Vorrangstellung des Waldes im Rahmen der Umwelterziehung spricht 
auch die gefühlsmäßige Zuneigung, die sehr viele Menschen zu ihm empfinden. 
Schon lange bevor der Wald zum Hort gesunder Luft erklärt und der Waldaufent
halt ärztlich verordnet wurde, zog es Menschen in den Wald. Sein Abwechslungs
reichtum auf engem Raum und im Rhythmus der Jahreszeiten und der geheimnis
volle Zauber des sich nicht offen Präsentierenden scheinen den Menschen beson
ders stark zu fesseln. Meisterwerke der Poesie und Prosa, aber auch der bildenden 
Kunst und der Musik zeugen von jenem Einfluß, den der Wald auf den Menschen 
ausüben kann und von dem auch derjenige nicht völlig frei ist, der den Wald wirk
lich nur ausnahmsweise einmal betritt. Dafür sorgen schon Märchen und Geschich
ten, Lieder und Bilder, in denen uns der Wald seit der frühen Kindheit ungezählte 
Male begegnet ist. 

Für viele Menschen ist der Wald auch heute noch in erster Linie die Heimat der 
Tiere und der Inbegriff der Natur, der Ursprünglichkeit und Unberührtheit. Er 
stellt für sie rein gefühlsmäßig einen Wert an sich und zugleich jenen Bereich 
unserer Umwelt dar, dessen Schutzwürdigkeit völlig außer Frage steht. 

Obwohl es an diesem emotional getönten Bilde manches zu korrigieren gilt, 
schafft es doch außerordentlich gute Voraussetzungen für die Umwelterziehung. 
Die Motivation, sich mit ökologischen und umweltrelevanten Fragen zu beschäf
tigen, ist von vornherein größer, wenn zugleich eine gefühlsmäßige Hinwendung 
mit ins Spiel kommt. Und eben das ist beim Walde in hervorragendem Maße der 
Fall. 

Schließlich gestattet der Wald ein handlungsorientiertes Lernen und Erleben 
und auch auf diesem Wege vielerlei Zugänge zu Umweltproblemen und Ansätze für 
die Umwelterziehung. Die Jäger und Heger, die Helfer beim Pflanzen und Pflegen, 
die Vogelkundler und Pflanzenfreunde, die Beeren- und Pilzsucher und die Samm
ler von Wurzeln und Zweigen für Gestecke und Zimmerdekorationen, nicht zu ver
gessen viele Wanderer und Reiter, die Fotografen und auch jene, die im Walde 
ohne ein bestimmtes Ziel umherschweifen und dabei ihre Sinne weit öffnen, um an 
der Lebensfülle ringsum Anteil zu haben - sie alle bis hinab zu den Kindern beim 
Gelände- oder Indianerspiel . erleben und erfahren den Wald, sie gelangen zu einer 
engeren Bindung an die Natur und sammeln Umwelterfahrungen, an die die 
Umwelterziehung anknüpfen kann. 

Um diese vielfältigen Vorzüge des Waldes zu nutzen und möglichst vielen Men
schen, vor allem den Städtern, nahezubringen, wurden in den letzten drei J ahrzehn
ten in der Bundesrepublik Deutschland Einrichtungen entwickelt oder aber über-
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nommen, von denen nachfolgend einige skizzenhaft beschrieben werden sollen: 
das Jugendwaldheim, das Waldmuseum, der Waldlehrpfad und Naturlehrpark, der 
Waldlernpfad und das Waldquiz. 

Das Jugendwaldheim 

Als nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland große Kahlschläge die Wald
substanz bedrohten, erklärten sich · spontan mehrere Jugendgruppen bereit, bei der 
unverzüglichen Wiederaufforstung zu helfen, noch bevor die Waldböden durch 
Erosion und Deflation Schaden litten. Im Jahre 1948 fand daraufhin unter der 
Leitung des Forstmeisters WALTER FREIST erstmalig eine Hilfsaktion solcher Jugend
gruppen statt. Die Jugendlichen, die bei Zarge im Harz unter einfachsten Verhält
nissen in Baracken untergebracht wurden, beteiligten sich mit wahrem Enthusias
mus an den Pflanzarbeiten. 

Der Initiator dieser Aktion sah jedoch von Anfang an nicht nur deren forst
lichen, sondern auch deren pädagogischen Wert. In einer Zeit, als hierzulande der 
Begriff « Umwelterziehung» noch unbekannt war, wurde sie bei diesen Jugendwald
einsätzen bereits praktiziert und schon bald als so wertvoll anerkannt, daß sich 
zunehmend auch Lehrer mit Schulklassen zur Teilnahme meldeten. 

Inzwischen sind feste, zumeist gut ausgestattete Häuser an die Stelle der Zelt
und Barackenlager getreten und die «Jugendwaldheime» als pädagogisch wertvolle 
Einrichtungen - zumindest im nördlichen Teile der Bundesrepublik - allgemein 
bekannt. Im Bundesland Niedersachsen, der Geburtsstätte der Jugendwaldeinsätze, 
nehmen inzwischen 10 Forstämter Jugendliche zu meist 12tägigen Waldeinsätzen 
auf, davon 7 in feste Heime, die der Landesforstverwaltung gehören. In Nordrhein
Westfalen bestehen 3 Jugendwaldheime; je ein Heim dieser Art gibt es in den Bun
desländern Schleswig-Holstein, Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und 
Bayern. Aber auch in den anderen Teilen der Bundesrepublik und in Berlin werden 
heute Jugendwaldeinsätze durchgeführt. 

Träger der Jugendwaldheime sind in der Regel die Landesforstverwaltungen, die 
bei der Belegung eng mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald zusammenarbei
ten. Organisatorisch sind die Heime eng mit dem Forstamt verbunden, in dessen 
Bereich sie liegen. Die Heime, zu denen außer Schlaf- und Eßräumen meist auch 
noch ein besonderer Kursraum und oft auch eine Werkstatt gehören, werden von 
Forstleuten geleitet oder doch wenigstens intensiv betreut. 

Die 10 niedersächsischen Heime werden jährlich von 120 bis 130 Schulklassen 
( ± 4000 Schüler) im Alter von 14 Jahren an aufwärts aufgesucht. Um alle An
fragen und Wünsche erfüllen zu können, wären sogar in diesem Bundesland, erst 
recht aber in allen anderen, zahlreiche weitere Jugendwaldheime erforderlich. 

Der eigenständige pädagogische Ansatz der Jugendwaldeinsätze besteht in einer 
sinnvollen Verknüpfung von ernsthafter Arbeit im Walde mit dem Erwerb von 

533 



Sachwissen einerseits und dem Erlebnis des Waldes andererseits. Der Ernstcharak
ter der Arbeit wird dadurch unterstrichen, daß ein Forstbeamter die Jugendlichen 
in ihre täglich 4- bis 6stündige Arbeit im Walde einweist und erfahrene Waldfach
arbeiter die Jugendlichen in Gruppen anleiten. Natürlich werden ihnen nur leichte 
Aufgaben übertragen, die jedoch ausnahmslos sinnvoll sind und auch zu Erfolgs
erlebnissen führen. So werden je nach Jahreszeit Bäumchen gepflanzt oder ver
schult, andere gegen Wildverbiß geschützt, Kulturen und Gräben gereinigt, Flächen 
vom Abraum befreit, das Wild und die Vögel gefüttert, Papier an Wanderwegen 
und Parkplätzen beseitigt usw. Als Gegenleistung für ihre Arbeit werden die Jugend
lichen kostenlos untergebracht, verpflegt und zum Teil auch in der Freizeit mit 
einem am Wald oder an Umweltfragen orientierten Programm betreut. 

Die Jugendwaldeinsätze finden vor allem von März bis November statt. In den 
Schulferien stehen die Heime auch Jugendgruppen offen. Während der Schulzeit 
jedoch werden sie allgemein von Schulklassen belegt, deren Lehrer den Heimauf
enthalt oft lehrplanmäßig von langer Hand einplanen, zumal sie bei der Anmeldung 
mit Merkblättern versorgt werden, die es ihnen gestatten, sowohl die Schüler vor
zubereiten als auch eigene Wünsche zum Verlauf zu äußern. So besteht in manchen 
Jugendwaldheimen Gelegenheit zum Einbeziehen des Werkens - beispielsweise 
von Nistkästen und Vogelfutterhäusern - und zur Erarbeitung von Waldlehrpfad
Konzepten. Die Forstleute können auch je nach Wunsch mit unterschiedlichen 
Akzenten in die Ökologie und die Bewirtschaftung des Waldes einführen, Arten
kenntnis der Bäume oder der Vogelwelt vermitteln, Exkursionen führen oder An
regungen für Geländespiele, Kompaßorientierung sowie Nacht- und Zielwanderun
gen geben. 

Bei allem - ob Arbeit, Unterricht, Wa,ldgang oder Spiel - geht es darum, in den 
jungen Menschen, die zumeist aus naturfernen Großstädten und Ballungsgebieten 
stammen, das Verständnis für die Bedeutung des Waldes im Hinblick auf die Lan
deskultur und die Volkswirtschaft, auf seine ökologische Ausgleichsfunktion und 
nicht zuletzt auch auf die im Walde beheimateten Pflanzen und Tiere zu wecken. 

Und diese Ziele erreichen Waldheimaufenthalte fast immer. Ungezählte Lehrer 
und Schüler haben schon begeistert von der Arbeit, den Erlebnissen und dem 
Unterricht im Walde berichtet und oft noch nach vielen Jahren «ihre» Kultur 
wieder aufgesucht. Ähnlich nachhaltige Beiträge zur Sammlung von Umwelterfah
rungen werden Exkursionen und einfache Waldbegehungen kaum zu vermitteln 
vermögen, von theoretischen Unterrichtsstunden über «den Wald als Lebensraum» 
ganz zu schweigen. 

Das Waldmuseum 

In mehreren Naturparken und einigen Naturschutzgebieten wurden Besucher
zentren oder naturkundliche Ausstellungen eingerichtet, von denen in der Bundes
republik Deutschland etwa 15 bis 20 den Namen «Waldmuseum» tragen. Gemein-
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sam haben sie in der Regel nicht nur das Darstellungsthema «Wald», sondern auch 
die Lage außerhalb der Siedlungsräume, meist am Rande größerer Waldgebiete. 

Obwohl die meisten derartigen Einrichtungen gegründet wurden, um den Erho
lungssuchenden eine weitere Abwechslung, ein Ziel oder eine Attraktion zu bieten, 
tragen manche in anerkennenswerter Weise zur Umwelterziehung bei, indem sie 
sowohl Schulklassen als auch Touristen teilweise ausgezeichnet aufgearbeitete Infor
mationen anbieten. 

Eines der gelungensten Waldmuseen wurde im Mai 1975 im Naturpark «Solling
Vogler» im stark besuchten Wildpark am Rande des Kur- und Fremdenverkehrs
ortes Neuhaus eröffnet. Die Ziele dieses Waldmuseums sind, den . Wald in seiner 
Komplexität als Lebensgemeinschaft pflanzlicher und tierischer Organismen vor
zustellen, hinsichtlich seiner ökologischen Funktionen zu erläutern und dem Schutz 

. der Bevölkerung anzuempfehlen. Ein weiteres, in anderen Besucherzentren das vor
rangige Ziel, besteht darin, den Besucher mit der Landschaft, in der er weilt, näher 
vertraut zu machen. 

Im Falle des Waldmuseums bei Neuhaus handelt es sich um ein Holzgebäude 
mit einer 150 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche, die vornehmlich für Fotos, 
Graphiken und Modelle genutzt wird. Auf Stopfpräparate, die leicht verstauben 
und unansehnlich werden, hat man bewußt verzichtet. In 22 thematischen Abtei
lungen werden beispielsweise typische Pflanzen- und Tierarten einzelner Schichten 
des Waldes vorgestellt, biozönologische Zusammenhänge verdeutlicht, der Wandel 
der Forstbewirtschaftung seit dem Mittelalter illustriert, die landschaftsökologi
schen Funktionen des Waldes gewürdigt und einige - für den Besucher offenbar 
immer besonders attraktive - Themen um Jagd und Wild behandelt. Auf rein 
systematische Anordnung hat man zugunsten ökologischer, zum Teil auch wirt
schaftlicher und problemorientierter Ansätze verzichtet. 

Eine gewisse zusätzliche Aktivierung des Besuchers erfolgt dadurch, daß er 
Abbildungen und Transparente zum Teil durch Knopfdruck beleuchten und auf 
Monitoren verfolgbare Dia-Reihen sowie Tonbandaufnahmen mit Tierstimmen 
(beispielsweise zu im Modell dargestellten Amphibien) selbst abrufen kann. 

Die Herstellungskosten des von der Staatli_chen Forstverwaltung finanzierten 
und betreuten Waldmuseums bei Neuhaus beliefen sich immerhin auf 350 000 DM, 
von denen 120 000 DM zur Errichtung des Gebäudes benötigt wurden. Angesichts 
der Tatsache, daß das Waldmuseum jährlich von vielen tausend Menschen besucht 
wird, und beim Vergleich mit den Kosten anderer kultureller Einrichtungen er
scheint der finanzielle Aufwand durchaus vertretbar, zumal auch hier wieder ein 
grundlegender Beitrag zur Umwelterziehung geleistet wird, wobei der Wald nur als. 
Beispiel dient. 

Der Waldlehrpfad und der Naturlehrpark 

Mehr als drei Viertel der über 1000 Lehrpfade, die in der Bundesrepublik 
Deutschland in den letzten 20 Jahren angelegt wurden, sind «Waldlehrpfade», die 
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über die Baum- und Straucharten sowie über die wirtschaftliche und oft auch über 
die ökologische Bedeutung des Waldes Auskunft geben. 

Zweifellos kommt diesen Lehrpfaden, die von Wanderern und Spaziergängern 
in der Regel gut angenommen werden, durchaus Bedeutung im Rahmen der Um
welterziehung zu. Leider werden sie jedoch in der Regel nicht mit .dem erforder
lichen didaktischen Verständnis gestaltet. Schuld daran ist die Tatsache, daß in 
manchen Teilen der Bundesrepublik eine reine Lehrpfad-Inflation ausbrach und 
jede Gemeinde - vor allem jede Fremdenverkehrsgemeinde - glaubte, ebenfalls 
einen Lehrpfad anlegen zu müssen. Die Folge war, daß schon bald Lehrpfad
tafeln serienmäßig - gewissermaßen «von der Stange» - angeboten wurden, die 
man in jedem beliebigen Waldgebiet ausbringen kann und die nur allgemeine Infor
mationen über den Wald, seine wirtschaftliche Bedeutung und seine Wohlfahrts
wirkungen bringen. Sie sind örtlich austauschbar, weil sie fast auf jeden Wald zu
treffen. Das wiederum bringt es mit sich, daß der Waldbesucher zwischen dem 
Tafeltext und den beobachtbaren Naturobjekten oder -phänomenen oft keinen 
unmittelbaren Zusammenhang feststellen kann. 

Auch die Lehrpfadtafeln, die auf zumeist sehr ähnliche Weise immer wieder 
monographische Daten über einzelne Baum- und Straucharten liefern ( deutscher 
Name, wissenschaftlicher Name, Blattform, Blüte und Blütezeit, Höchst- und Um
triebsalter, Verwendung des Holzes usw.), wirken bei der großen Zahl solcher Lehr
pfade leicht ermüdend. Sie sind wahrscheinlich mit eine Ursache dafür, daß sich 
neuerlich die Stimmen mehren, die sich kritisch mit den Lehrpfade~ auseinander
setzen und teilweise die «Beschilderung des Waldes» rundweg ablehnen. 

Angesichts der Möglichkeiten, die die Waldlehrpfade auf dem Gebiete der Um
welterziehung bieten, muß man diese Entwicklung bedauern und fragen, was man 
bei der Neuanlage oder Umgestaltung von Waldlehrpfaden besser machen kann. 

Zu vermeiden sind meines Erachtens vor allem die serienmäßig gefertigten Lehr
tafeln, die zu einer gewissen Uniformierung der Lehrpfade führen, aber auch alle 
anderen Waldwerbe- und -informationstafeln, die keinerlei unmittelbaren Bezug 
zu dem Ort haben, an dem sie stehen, sowie nach Möglichkeit auch die reinen Art
beschreibungen. Demgegenüber sind alle Lehrpfadansätze zu fördern, die auf die 
tatsächlich beobachtbaren Phänomene eingehen: auf das Alter und die Lebens
umstände eines ganz bestimmten Baumes oder Bestandes, auf erkennbare Schädi
gungen und Krankheiten, auf Unterschiede in der Beschattung und in der Boden
vegetation benachbarter Bestände, auf sichtbare Schälschäden, auf die Gründe für 
den Gatterbau und andere erkennbare Maßnahmen der Wildschadenverhütung, auf 
die am Orte vorherrschende Pflanzengesellschaft, auf die im Aufschluß sichtbaren 
Gesteine, auf Zeugen früherer Waldbewirtschaftung u. a. m. 

Vor allem, wenn - wie in einigen Waldgebieten praktiziert - zu den Lehrpfaden 
ausführlichere gedruckte oder hektographierte «Führer» herausgegeben werden, 
können ökologische Probleme - unter Umständen mit Graphiken - an Ort und 
Stelle sehr anschaulich behandelt werden. Informationen und Beobachtungshin
weise, die zu Kenntnissen über die Bedeutung des Waldes für die Wirtschaft und 
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den Umweltschutz führen, finden obendrein bei den Waldbesuchern erfahrungs
gemäß viel mehr Beachtung als etwa Aussagen zur Morphologie oder Systematik 
der Bäume oder anderer Waldpflanzen. 

Unter den Waldlehrpfaden, die in anspruchsvoller Weise ökologische Zusammen
hänge, unterschiedliche Biotope, deren geologische und bodenkundliche Grund
lagen sowie deren Tier- und Pflanzenwelt, den historischen Werdegang und Fragen 
der Bewirtschaftung mit einbeziehen, nimmt eine Einrichtung bei Haus Wildenrath 
im Naturpark «Schwalm-Nette» (Nordrhein-Westfalen), die als Naturlehrpark be
bezeichnet wird, eine Sonderstellung ein. 

In einem ca. 50 ha großen Gelände wurden hier zu unterschiedlichen Themen 
(Kulturgeschichte, Geologie-Bodenkunde, Pflanzenkunde, Vegetationskunde, Land
schaftskunde) Lehrpfade sowie gewässerkundliche Beobachtungspunkte eingerich
tet. Die Lehrpfade sind durch einfache Wegezeichen markiert. Zahlen in diesen 
Zeichen verweisen auf entsprechende Abschnitte gedruckter Führer, in denen die 
Objekte oder Situationen in Wort und Bild ausführlich dargestellt sind. 

Die verschiedenen thematischen Ansätze führen trotz aller Unterschiedlichkeit 
zu einem gemeinsamen Zielpunkt: der Förderung des Verständnisses für die Eigen
art und Ordnung der Natur und für die Auswirkung der verschiedenen Arten der 
Landnutzung auf Natur und Landschaft am Beispiel einer vielgestaltigen Land
schaft mit ihren verschiedenen Gesteinen, Böden und Gewässern, ihrer Pflanzen
und Tierwelt und deren zahlreichen Wechselwirkungen. 

Solche intensive didaktische Nutzung eines Waldgebietes, zu der im Einzelfalle 
auch noch ein eigenes Besucherzentrum oder Waldmuseum gehört, im Grunde aber 
auch die hier ganz allgemein geforderte Form des Waldlehrpfades, setzt das Engage
ment von Fachleuten (Forstmännern, Biologen) und deren enge Zusammenarbeit 
mit Pädagogen voraus. Solchen vereinten Bemühungen um didaktisch gute Lehr
pfade werden die gewünschten Erfolge auf dem Gebiete der Weiterentwicklung des 
Lehrpfadkonzeptes und in der Umwelterziehung ganz allgemein nicht vorenthalten 
bleiben. 

Der Waldlernpfad und das Waldquiz 

Das Bestreben, den Waldbesucher stärker zu aktivieren und ihn aus seiner rein 
rezeptiven Haltung herauszuführen, ließ uns ein anderes Konzept entwickeln, das 
sich weniger der fertigen Information als vielmehr des Beobachtungshinweises, der 
Frage und des Denkanstoßes bedient und zunächst ganz auf die Arbeit mit Schul
klassen abgestimmt war. Inzwischen haben wir den Ansatz, den wir als Waldlern
pfad bezeichnen, auch auf den außerschulischen Bereich übertragen und feststellen 
können, daß er sich auch als Angebot für Erwachsene und Familien eignet. 

Unser Waldlernpfad ist noch weniger kostenaufwendig als ein relativ einfacher 
Waldlehrpfad, weil - nicht zuletzt auch zugunsten des Landschaftsbildes - auf 
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Tafeln mit längeren Texten verzichtet wird. Im Gelände erscheinen ausschließlich 
kleine Schilder mit Zahlen oder Zeichen, die auf den hektographierten oder ge
druckten Arbeitsblättern wiederkehren. Das genügt, um sicherzustellen, daß die 
auf die knappen Informationen folgenden Fragen oder Anregungen von den Wald
besuchern nicht irgendwo im Gelände, sondern an einer ganz bestimmten, für das 
Thema besonders geeigneten Station aufgegriffen werden. 

Ziel dieser Methode ist es, den Schüler und ebenso den erwachsenen Wald
besucher anzuregen, sich einzelne Naturobjekte oder Bestandes- und Landschafts
bilder zunächst einmal gründlich anzusehen und sich selbst Gedanken über das 
« Warum» oder « Wie» zu machen. Er soll angehalten werden, seine eigenen fünf 
Sinne einzusetzen und seinen Verstand zu gebrauchen, Probleme zu sehen und 
Lösungsmöglichkeiten zu finden, zu messen, zu vergleichen, zu bestimmen, zu fol
gern oder aber gezielter zu fragen. 

Beobachtungen und Befragungen haben ergeben, daß diese Herausforderung zur 
aktiven geistigen Auseinandersetzung mit der Umwelt, ihren vielfältigen Erschei
nungen und Problemen nicht nur außerordentlich motivierend wirken, sondern auch 
zu besonders intensiv im Gedächtnis verankerten Erkenntnissen führen kann. Die 
eigenen Bemühungen um eine Lösung, die gerade draußen «vor Ort» oft mit sich 
einprägenden Erlebnissen verbunden sind, haben gegenüber den nur gelesenen 
Lehrtafeltexten den Vorzug der größeren Objekt- und Situationsbezogenheit sowie 
echter Unmittelbarkeit. 

Lernpfade solcher Art haben Lehrer für ihre Klassen und Lehrerteams für ganze 
Schulen und Schulzentren bereits in verschiedenen schulnahen Ökosystemen ein
gerichtet und mit gutem Erfolg eingesetzt. Am besten geeignet aber ist auch diese 
Methode für den Wald, weil hier Lernpfade zur mehrjährigen Benutzung angelegt 
und Fragen und Denkanstöße je nach speziellem Lernziel zu sehr unterschiedlichen 
ökologischen, wirtschaftlichen oder umweltrelevanten Themen gestellt werden 
können. 

In der Regel haben wir zur Bearbeitung durch Schulklassen Rundwanderwege 
von 2 bis 3 km Länge mit 12 bis 15 Stationen versehen, an denen von den Schülern 
jeweils ein oder zwei Aufgaben zu lösen sind. Sowohl mit Grundschülern als auch 
mit 12- bis 14jährigen, für die natürlich jeweils adäquate Aufgaben formuliert 
werden müssen, wurden ausgezeichnete Ergebnisse erzielt, gleichgültig ob der Par
cours einem speziellen Thema (etwa «Die Rolle des .Lichtes im Ökosystem Wald», 
«Unterschiedliche Standorte - unterschiedliche Waldbilder», «Der Fichtenforst von 
der Saat bis zur Ernte ») oder aber ganz allgemein der Sammlung von Umwelterfah
rungen und einer grundlegenden Formenkenntnis gewidmet war. 

Der Waldlernpfad bietet rein methodisch noch den weiteren Vorteil, daß er einen 
echten Arbeitsunterricht in Kleingruppen unmittelbar im Gelände ermöglicht. Dabei 
hält sich der Lehrer weitgehend zurück und schickt die Schüler mit den Arbeits
blättern in Abständen von fünf Minuten in Gruppen zu dritt oder viert auf den 
Rundweg mit seinen Station~n, die möglichst in zwei bis drei Stunden zu bearbeiten 
sein sollten. 
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Die Arbeitsbögen sind so konzipiert, daß die Schüler immer nur einige wenige 
Worte oder Zahlen bzw. einen Satz oder eine einfache Skizze eintragen müssen; 
oft besteht auch die Möglichkeit, eine aus mehreren vorgegebenen Antworten an
kreuzen zu lassen. 

Je nach Art der Aufgaben müssen die Schüler außer dem Schreibmaterial even
tuell noch ein Zentimetermaß, einen Plastikbeutel (zum Mitnehmen von bestimm
ten Proben), einen Fotobelichtungsmesser (bei Untersuchungen zum Thema «Licht») 
oder Bestimmungsbögen mitnehmen. Daß die Ergebnisse der Arbeit auf dem Lern
pfad im nachfolgenden Unterricht aufgegriffen und in einem größeren Zusammen
hang gestellt werden müssen, ist selbstverständlich. 

Bei ähnlichen Einrichtungen für Erwachsene werden die Lösungen mit den 
Zusatzinformationen im Arbeitsheft gleich mitgeliefert, am besten in einem heraus
nehmbaren Anhang. Damit hat jeder Benutzer sowohl die Möglichkeit, sich an 
jeder Station über die richtige Lösung und weitere Zusammenhänge zu informieren, 
als auch die Gelegenheit, den Rundgang mit Freunden oder mit anderen Familien
mitgliedern als wald- oder naturkundlichen Wettbewerb zu gestalten, bei dem die 
Ergebnisse erst am Schluß verglichen, ausgewertet und in der Regel lebhaft disku
tiert werden. 

Dieses Wettkampfprinzip spielt eine noch gewichtigere Rolle bei den verschie
denen Formen des Waldquiz, das sich beispielsweise als Abschlußveranstaltung der 
in verschiedenen Bundesländern regelmäßig stattfindenden «Woche des Waldes» 
anbietet. Auch hierzu bedienen wir uns gut erreichbarer Rundwanderwege, die 
eigens für den Quiz-Sonntag auf geeignete Beobachtungs- und Untersuchungs
möglichkeiten abgegangen werden. 

Wenn es sich nicht um Schul- oder Vereinsveranstaltungen mit einem Teil
nehmerkreis handelt, der wenigstens über einen gemeinsamen Grundstock an 
Kenntnissen~ Fertigkeiten und Interessen verfügt, sollten die Aufgaben so gestellt 
sein, daß sie ohne nennenswerte Vorkenntnisse unter Hinzuziehen der mitgelieferten 
Informationen und Hilfen allein durch Beobachtung und Schlußfolgerung gelöst 
werden können. Da für jedes Quiz ein neuer Rundweg mit neuen Aufgaben benutzt 
wird, genügt es, wenn für den Quiz-Sonntag der Rundweg und die Stationen mit 
Sprühfarbe markiert werden, indem Pfeile und Zahlen auf dem Boden angebracht 
werden. 

Weniger der als Preise ausgesetzten. Bücher als vielmehr der interessanten und 
anregenden Tätigkeit wegen beteiligen sich erfahrungsgemäß zahlreiche Menschen 
- jung und alt - an solchen Waldquiz-Veranstaltungen, über die man sehr gezielt 
Wissen vermitteln und zum Nachdenken anregen kann. So nahmen am 4. Septem
ber 1977 an einem Waldquiz im Naturpark «Arnsberger Wald» über 600 Personen 
teil, die zwischen 10 und 16 Uhr zu jeder beliebigen Zeit zu der 5 km langen Rund
wanderung aufbrechen und an 12 Stationen die Aufgaben lösen konnten, ohne sich 
gegenseitig zu behindern oder den Eindruck zu gewinnen, an einer Massenveran
staltung teilzunehmen. Unterwegs konnte man ·allenthalben beobachten, wie hoch-
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motiviert die Teilnehmer mit den Aufgaben beschäftigt waren und wie Gruppen 
und Familien diskutierten. 

Wichtig ist, daß die Lösungen mit weiteren Zusatzinformationen spätestens zwei 
oder drei Tage später in der Lokalpresse mitgeteilt oder den Teilnehmern zuge
sandt werden. Sie müssen die Teilnehmer erreichen, solange sie noch voll in dem 
Erlebnis der Rundwanderung und ihrer Vorkommnisse stehen. 

Ausblick 

Diese skizzenhaften Andeutungen mögen genügen, um nicht nur die Bedeutung 
des Waldes für die Umwelterziehung aufzuzeigen, sondern um zugleich auch einige 
Mittel und Wege zu nennen, die sich in der Bundesrepublik Deutschland im Rah
men der Umwelterziehung besonders bewährt haben. 

Wir hoffen, daß sich die Zahl der Jugendwaldheime, die zu den allgemein be
kannten und bewährten Einrichtungen gehören, künftig noch erhöhen wird, zumal 
die Nachfrage nach Waldheimaufenthalten außerordentlich rege ist. Von den Wald
lehrpfaden erwarten wir, daß nach einer Zeit inflationsartiger Vermehrung künftig 
größerer Wert auf den ortsspezifischen Informationsgehalt der einzelnen Einrich
tung als auf das Ausweisen immer neuer Lehrpfade gelegt wird. 

Erst am Anfang der Entwicklung steht die Einrichtung von Waldmuseen und 
Besucherzentren in den größeren Wald- und Erholungsgebieten. Zur Orientierung 
bieten sich einige Waldmuseen an, die ganz hervorragende Beiträge zur Umwelt
erziehung leisten. Schließlich sollten diese Ausführungen Ihre Aufmerksamkeit in 
besonderer Weise auf den Waldlernpfad und das Waldquiz richten, die erst regional 
eingesetzt werden. Ihr pädagogischer Wert ist unbezweifelbar und der mit ihnen 
verbundene Arbeits- und Finanzaufwand ausgesprochen gering, so daß mit relativ 
bescheidenen Mitteln ein hoher Effekt erzielt werden kann. 

Zusammenfassung 

Wälder bieten sich in besonderer Weise an, in die Bemühungen zur Umwelt
erziehung einbezogen zu werden. Sie eignen sich nicht nur zur Demonstration und 
Erarbeitung von Sachverhalten zum Erreichen kognitiver Lernziele, sondern spre
chen den Menschen auch erlebnishaft an und geben ihm zahlreiche Möglichkeiten 
zur handlungsorientierten Sammlung von Umwelterfahrungen. 

In der Bundesrepublik Deutschland bestehen bereits einige umweltpädagogische 
Einrichtungen, die sich speziell des Waldes bedienen, um ökologische und im weite
ren Sinne umweltrelevante Einsichten zu vermitteln. In erster Linie sind hier die 
Jugendwaldheime zu nennen, die von der Organisation wie von ihrem pädagogi-
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sehen Konzept her eine echte Neuerung auf dem Erziehungssektor darstellen. 
Finanziell von den staatlichen Forstverwaltungen getragen und organisatorisch und 
ideell von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald unterstützt, gestatten sie es 
Jugendverbänden und Schulklassen, Wald und Forstwirtschaft bei praktischer 
Arbeit, im Unterricht und im Freizeiterlebnis -unmittelbarer zu erfahren, als das auf 
irgendeine andere Art und Weise für größere Gruppen möglicht ist. 

Ebenfalls umwelterzieherische Bedeutung _ haben gut konzipierte Waldmuseen, 
für die beispielhaft das Waldmuseum bei Neuhaus im Naturpark «Solling-Vogler» 
angeführt wird. Demgegenüber wird ein-Teil der inzwischen über 1000 Waldlehr
pfade in der Bundesrepublik Deutschland im Hinblick auf ihren pädagogischen 
Wert in Frage gestellt, was nicht heißt, daß es nicht auch unter ihnen einige aus
gezeichnete Hilfsmittel der Umwelterziehung gibt, die beobachtbare ökologische 
Zusammenhänge erläutern. - Wertvolle .Bildungsstätten können auch .die •Natur
lehrparke (Beispiel: Haus Wildenrath) sein, die gleich mit mehreren Lehrpfaden 
mit unterschiedlichen thematischen Akzenten und mit gewässerkundlichen Beob
achtungspunkten ausgestattet sind. 

Eine neue, zunächst nur für schuldidaktische Zwecke · entwickelte Methode nutzt 
der Waldlernpfad, der sich inzwischen allerdings auch schon im au~erschulischen 
Bereich bewährt hat. Hier werden dem Waldbesucher vorrangig nicht fertige Infor
mationen geboten, sondern vielmehr Fragen und Aufgaben gestellt, deren Lösung 
zu Erkenntnissen führt oder Zusammenhänge bewußt macht, die zuvor nicht 
gesehen wurden. - Ein ähnliches Ziel verfolgt man in heiterer Wettbewerbsform 
mit Waldquiz-Veranstaltungen. - Lernpfad und Waldquiz erreichen ohne allzu 
hohen Zeit- und Arbeitsaufwand vonseiten des Betreuers und ohne größere Finanz
mittel sehr viele Menschen, die sich meistens hochmotiviert bestimmten ökolo
gischen und umweltrelevanten Fragen zuwenden. 

Resume 

Foret et education en matiere d'environnement 

Les forets contribuent de maniere particulierement utile aux efforts entrepris 
dans l'enseignement en matiere d'environnement. Non seulement elles se pretent 
bien a la demonstration ou a l'assimilation de faits permettant d'atteindre les buts 
educatifs fixes:!' mais elles procurent a l'homme de nombreuses possibilites d'acque
rir de fa9on vivante des experiences ecologiques selon une ligne de conduite deter
minee. 

En Republique Federale Allemande existent deja quelques dispositifs pedago
giques faisant appel a la foret pour la diffusion de connaissances en rapport avec 
l'ecologie et dans un sens plus large avec l'environnement. En premier lieu, nom
mons les maisons forestieres pour la jeunesse qui, t<:1.nt au point de vue de l'orga
nisation que de la conception pedagogique, constituent veritablement une nou-
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veaute dansle secteur de l'instruction. Financees par les administrations forestieres 
d'Etat et soutenues sur Je plan de l'organisation et de la conception par la Commu
naute pour la . Protection de 1a Foret Allemande (Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald), elles donnent l'occasion aux associations de jeunesse et aux classes d'ecole 
d'apprendre a connaitre la foret et 1a sylviculture direct~ment par des travaux pra
tiques dans le cadre de l' enseignement et des activites de loisirs, ce qui, pour de 
grands groupes, ne serait possible autrement. 

Des musees forestiers bien con9us, dont le Waldmuseum pres de Neuhaus dans le 
parc naturel «Solling-Vogler» est un exemple, sont egalement importants pourl'en
seignement en matiere d'environnement. Par contre, une partie des quelque 1000 
sentiers dendrologiques de la Republique Federale Allemande est mise en question 
quant a la valeur pedagogique de ceux-ci, ce qui ne signifie pas qu'il n'en existe 
aucun qui constitue un moyen auxiliaire remarquable au service de l'enseignement 
et-qui offre l'occasion d'apprehender les liaisons ecologiques observables. On trouve 
des etablissements d'enseignement fort apprecies dans les parcs naturels educatifs 
( exemple Haus Wildenrath) ~otes de plusieurs sentiers dendrologiques dont les 
themes principaux sontdifferents et ou figurent des points d'observations hydro
logiques. 

On utilise, · dans le sentier dendrologique, une nouvelle methode developpee tout 
d'abord dans un but didactique pour l'ecole, mais qui, par la suite, a aussi fait ses 
preuves hors de l'ecole. La, il n'est pas offert d'informations toutes faites, mais la 
priorite est · plutöt accordee aux questions et aux exercices dont la solution conduit 
a la connaissance de faits ou a la prise de conscience de relations qui ne sont pas 
constates au premier abord. On tend a atteindre le meme but par une forme plai-
. saute de concours, le jeu de la demande et de la reponse en foret ( quiz forestier ). 

Sans depense excessive de temps et de travail pour les animateurs et sans grosse 
charge financiere, sentier dendrologique et quiz forestier atteignent un nombre 
eleve d'individus dont la plupart, hautement motives, manifeste de l'interet pour 
des problemes definis d'ecologie et d'environnement. 

Trad. R. Amiet 

Summary 

Forest and Environment Education 

Forests volunteer in a special way tobe incorporated in the efforts of an environ
ment education. They are not only suited for demonstrations and acquirement of 
facts to reach learning purposes, but also appeal to man as something eventful and 
give him several possibilities for action-oriented collections of environment expe
riences. 

In the German Federal Republic there are already some environment education 
organizations, which especially make use of the forest to offer ecological and in a 
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wider sense environmental insights. In the first place the Jugendwaldheime have to 
be mentioned, which from the organization as well as from the pedagogic concept 
represent a real reform of the educational sector. Financially carried by the national 
forest administrations and assisted in organization and ideals by the Schutzgemein
schaft Deutscher Wald, they allow youth associations and school classes to have 
a deeper insight into the forest and the forest management through practical expe
rience, in school and in the spare time, deeper than it would be possible in any 
other way for such big groups. 

Well conceived forest museums are also of environment educational importance, 
as example the forest museum by Neuhaus in the Nature Park «Solling-Vogler» is 
mentioned. On the other hand some of the 1000 instructional tracks in the German 
Federal Republic are questioned on their educational value. But this does not mean 
that there are not some tracks which are good tools for environment education, 
they explain observable educational institution ( example: Haus Wildenrath), they 
are provided with several instruction tracks with different thematic accents and 
with hydrological observation points. 

The instructional track makes use of a new method, first designed for school 
didactical purposes only, the track has in the meantime become successful outside 
of the scholastic field. The visitor of the forest does not receive prepared informa
tion, but rather gets questions and tasks, whose solution leads to understanding or 
to realization of connections, which were not seen before. A similar aim is pursued 
with the cheerful form of competition - the forest quiz. Instruction tracks and 
forest quiz reach many persons without a big expense of time and work of the care 
taker and witbout big financial means. These persons turn towards highly motivated 
determined ecological and environmental questions. 

Transl. Ursula Jenter 

Riassunto 

Bosco ed educazione ambientale 

I boschi si prestano particolarmente bene all'opera educativa sui problemi della 
protezione dell'ambiente. Essi si adattano quale materiale da dimostrazione ed allo 
studio di determinate realta biologiche, studio ehe a sua volta permette di raggiun
gere gli scopi d'insegnamento prefissati. Inoltre il bosco e una fonte di conoscenze 
vitali ed offre all'uomo numerose occasioni per acquistare cognizioni pratiche sulla 
natura. 

Da tempo esistono nella Repubblica Federale Tedesca attrezzature ehe mirano, 
per mezzo del bosco, alla diffusione di conoscenze ecologiche, e, piu in generale, 
di comprensione verso la natura. Prima di tutto sono da ricordare le «case forestali 
per la gioventu», le quali, per via della loro organizzazione e dei principii pedago
gici ehe le guidano, rappresentano una novita nel settore educativo. L'amministra-
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zione forestale statale ne assicura il finanziamento, mentre ehe l'organizzazione e 
affidata alla «Comunita per la protezione del bosco tedesco» (Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald). Qui scolaresche e membri di societa giovanili, grazie al tempo 
libero, ai lavori pratici ed all'insegnamento, entrano in contatto con la realta del 
bosco e della selvicoltura piu di quanto sarebbe possibile seguendo altre vie. 

Anche «musei forestali» adeguatamente allestiti educano ai valori della natura 
(esempio: museo presso Neuhaus, situato nel parco naturale «Solling-Vogler»). 
L'importanza pedagogica dei «sentieri del bosco» e invece dubbia (nella RFT ve ne 
sono oltre 1000); cio non significa pero ehe fra di essi non ve ne sia qualcuno ehe 
effettivamente permette un insegnamento dell'ecologia. Molto importante puo 
invece essere il valore educativo di quei parchi, appositamente creati per l'insegna
mento delle scienze naturali (esempio: Haus Wildenrath), nei quali ogni sentiero 
naturalistieo tratti un tema e dove non manchino punti adatti all'osservazione della 
vita acquatica. 

Intanto, dapprima nell'ambito seolastico e poi in strati piu vasti della popola
zione, si e affermato un nuovo tipo . di sentiero del bosco. II suo visitatore non vi 
trova informazioni bell'e buone, bensi soprattutto compiti e domande, la eui solu
zione permette di scoprire le interdipendenze ehe caratterizzano l'ambiente naturale 
ehe normalmente vengono ignorate. Gli indovinelli ed i giuoehi botta e risposta, 
organizzati durante pomeriggi ricr~ativi a carattere umoristico, si prefiggono uno 
scopo simile. Entrambi i mezzi educativi di cui sopra permettono di raggiungere 
eon pochi mezzi finanziari e eon poeo dispendio di ternpo e di energia quella molti
tudine df persone ehe, gia sensibile a questo tipo . di tema, si pone questa o quella 
domanda relativa alla discussione ambientale. 

Trad. R. Buffi 
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Feststellungen und Empfehlungen 

anläßlich des Kursabschlusses vom 7. Oktober 1977 

THEO HUNZIKER 

1 Einleitung 

Die europäischen Landschaften sind weitgehend vom Menschen umgewandelt. 
Die Geschichte des radikalen Wechsels ihrer Strukturen ist in großen Zügen be
kannt. 

Zur Diskussion stehen im folgenden der Wald, die Feldgehölze, Hecken und 
Einzelbäume. 

Das Wissen über die Bedeutung der Wälder für die Umwelt hat stark zugenom
men. Besonders gewachsen ist das Bewußtsein, daß der Wald ein wirkungsvolles 
und die Landschaft prägendes Element darstellt. Er ist deshalb von großer Bedeu
tung für Stadt und Land. Diese Erkenntnis wurde auch von den Referenten und 
Kursteilnehmern zum Ausdruck gebracht. 

2 Empfehlungen 

21 Zur kulturellen, ökologischen und räumlichen Bedeutung 
des Landschaftselementes Wald 

Der Wald soll im europäischen Raum als kulturelles Element und als ökologi
sches System erhalten werden. Um das zu verwirklichen, sollten die folgenden For
derungen erfüllt werden: 

Die europäischen Waldflächen, die Feldgehölze, Hecken und Einzelbäume sol
len nicht weiter vermindert werden. 

Die Bewirtschaftung hat neben wirtschaftlichen Zielsetzungen auch Belange der 
Arterhaltung im Sinne von potentiellen, natürlichen Wald- und Gehölzgesellschaf
ten zu berücksichtigen. 

Es sollen vermehrt Anstrengungen zur Erhaltung ursprünglicher Waldformen 
und von Laubwäldern unternommen werden. Die Ausscheidung von Wäldern nach 
einzelnen Funktionen (Erholungswald, Schutzwald, Wirtschaftswald) ist in der 
Regel zu unterlassen. Die verschiedenen Funktionen des Waldes sollen nicht auf
geteilt werden. 
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22 Wald und Naturschutz 

Um dem Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutz zu genügen, sollten die folgen
den Gesichtspunkte berücksichtigt werden: 

Die Erhaltung von Urwaldresten oder urwaldähnlichen Waldbeständen, von 
Auenwäldern und Sumpfwc!Jdbeständen, Reliktföhrenwäldern, Lindenmischwäl
dern und von Moorwäldern und dergleichen ist aus Gründen des botanischen und 
zoologischen Artenschutzes anzustreben. Diese und ihre Genreservoire sollten 
nicht noch weiter eingeschränkt werden. 

In Wirtschaftswäldern soll auf die Verwendung von Düngemitteln und Pesti
ziden verzichtet werden. Ebenso sollten nicht einheimische Baumarten sehr zurück
haltend verwendet werden. Waldränder sollten nicht begradigt werden, und Land
schaftselemente, wie Trockenrasen, Magerwiesen, Wiesentälchen sowie Sumpf- und 
Moorgebiete, sollten in ihrer ökologischen Eigenart erhalten bleiben und nicht 
melioriert oder aufgeforstet werden. Zu groß gewordene Wildbestände sind zu 
regulieren. Objekte von allgemeinem Interesse, wie Quellen, Fließgewässer, Weiher, 
geomorphologische Besonderheiten und geologische Aufschlüsse, sollten ihre cha
rakteristischen Merkmale nicht verlieren. Ihre Erhaltung ist bei der Waldpflege zu 
berücksichtigen. Pflanzen- und Tierarten, die sich als Indikatoren für Umweltver
änderungen besonders eignen, sollten größere Beachtung finden. 

23 Wald und Erholung 

Mit der steigenden Bedeutung des Waldes als Erholungsstätte ist die Planung 
von Erhohmgseinrichtungen unerläßlich. Der Erholungsfunktion des Waldes ist bei 
forstlichen Maßnahmen Rechnung zu tragen. 

24 Wald in der Industrielandschaft 

Dem Wald in der Industrielandschaft erwachsen Aufgaben im luft- und raum
hygienischen Beziehungsgefüge, welche er ebenso absolut wie die Schutzaufgabe im 
Gebirge zu erfüllen hat. Es ist daher besonders wichtig, die Waldfläche in industria
lisierten Zonen nicht zu verkleinern. Bei der Planung von Industriebauten soll stets 
auch die landschaftliche Einfügung mit Bäumen und Sträuchern ins Auge gefaßt 
werden. Ebenso ist der Rekultivierung von Abbau- und Deponieflächen mit Grün
elementen volle Beachtung zu schenken. 

25 Zur Praxis der Walderhaltung und Waldpflege 

Bei der Planung, Bewilligung und Errichtung von Bauten, Werken und Anlagen 
sind die Interessen des Landschaftsschutzes zu wahren. Die Arbeitsverfahren zur 
Bewirtschaftung des Waldes sollten Boden und Bestand schonen. 

546 



26 Wald und Umwelterziehung 

Der Wald ist noch vermehrt in den Dienst der Umwelterziehung zu stellen. Die 
Möglichkeit zur Förderung eines ökologischen Verantwortungsbewußtseins und der 
Umwelterziehung soll intensiv genutzt werden. Didaktisch und fachlich gut fun
dierten Feldzentren ist vermehrte Bedeutung beizumessen. Anstelle uniformer, 
allein auf einzelne Baum- und Straucharten ausgerichteter Waldlehrpfade sollen 
auch solche angelegt werden, welche spezifische, am jeweiligen Ort gut erkennbare 
ökologische Zusammenhänge demonstrieren und den Waldbesucher zu eigenstän
diger Auseinandersetzung mit ökologischen Fragen und Problemen des Natur
und Umweltschutzes anregen. 

27 Verantwortung des Forstdienstes 

Dem Forstdienst fallen aufgrund dieser Feststellungen somit wesentliche Auf
gaben zu, Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutz zu verwirklichen. 
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Conclusions finales et recommandations 

adoptees lors de la seance de clöture du cours, le 7 octobre 1977 

THEO HUNZIKER 

1 Introduction 

Les paysages europeens sont presque partout modifies par l'emprise de l'homme. 
L'histoire de la modification radicale de la structure paysagere est connue dans ses 
grandes lignes. 

La foret est mise en discussion ici, ainsi que les bosquets, haies et arbres isoles. 
Nos connaissances sur l'importance des forets dans l'environnement ont consi

derablement augmente. On constate un progres notamment en ce qui concerne la 
prise de conscience de l' element efficient et caracteristique du paysage que la foret 
represente. La foret revet donc une grande importance pour 1a ville et pour la cam
pagne. C'est ce qu'ont reconnu les conferenciers et les participants du cours. 

2 Recommandations 

21 Importance culturelle, ecologique et spatiale des forets, 
element constitutif du paysage 

La foret europeenne, en tant qu'element culturel et systeme ecologique, doit etre 
sauvegardee. Ceci n'est possible que si les conditions suivantes sont remplies: 

L' aire des forets europeennes, celle des bosquets et des haies ainsi que les arbres 
isoles ne doivent pas etre diminues. 

L' exploitation ne doit pas etre axee seulement sur le but economique fixe, mais 
elle doit aussi tenir compte de la conservation des especes en favorisant le main
tien des associations sylvicoles et arboricoles potentielles et naturelles. 

De gros efforts doivent etre faits pour garder intactes des structures de forets 
naturelles et pour conserver les forets feuillues. On evitera une classification des 
forets selon un critere fonctionnel unique .(foret de recreation, foret de protection, 
foret de rapport). Les differentes fonctions de la foret ne devraient pas etre sepa
rees. 

22 Foret et protection de 1a nature 

Afin de satisfaire aux exigences de protection de la nature, de l'environnement 
et du paysage, on tiendra compte des motifs suivants: 
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Pour des raisons de protection de la flore et de la faune, on encouragera la con
servation de vestiges de forets vierges ou de peuplements forestiers apparentes, de 
forets ripicoles et marecageuses, de pinedes reliques, de forets de tourbieres et de 
tiliaies melangees. L'aire de ces groupements vegetaux, veritables reservoirs gene
tiques, ne devraient pas subir de modifications. 

Dans les forets exploitees, l'usage d'engrais et de pesticides est deconseille. On 
sera de meme tres prudent dans l'introduction d'essences forestieres exotiques. Les 

. lisieres de forets ne devraient pas etre rectifiees. Des elements du · paysage tels que 
pelouses xeriques, prairies maigres, · pres enclaves ainsi que marais et tourbieres 
sont a conserver a cause de leur caractere ecologique et ne devraient etre ni assainis 
ni reboises. L'aspect caracteristique d'elements d'interet general tels que cours 
d'eau, etangs, formations geomorphologiques remarquables et d'affleurements geo
logiques, devraient etre preserves et pris en campte lors de l' application de mesures 
sylvicoles. Des especes vegetales et animales, bioindicateurs des alterations de l'en
vironnement, devraient faire l'objet d'une attention accrue. 

23 Foret et recreation 

L'importance toujours plus grande de la foret comme aire de recreation, neces
site l'amenagement d'installations de loisirs. Cette fonction de la foret sera prise 
en campte lors des interventions sylvicoles. 

24 La foret dans le paysage industriel 

Dans le cadre du paysage industriel, le röle que la foret est appelee a jouer en 
matiere d'hygiene de l'environnement (air et espace) est tout aussi important et doit 
etre rempli de fa9on aussi absolue que la fonction protectrice exercee par la foret · 
de montagne. II importe par consequent, de ne pas diminuer l'aire forestiere des 
zones industrielles. Dans la planification de constructions industrielles, il s'agit de 
toujours etudier les possibilites de reboisements et de mise en place de bosquets ou 
d'arbres isoles. 

25 Pratique de Ja conservation des forets et des soins culturaux 

Lors de 1a planification, de l'octroi d'autorisations ( de defrichement, de cons
truction) et de realisations de constructions diverses, on s'efforcera de prendre en 
consideration les interets de la protection du paysage. Les procedes d'exploitation 
de la foret devront menager a la fois le sol et le peuplement. 

26 Foret et education en matiere d'environnement 

La foret doit etre de plus en plus mise au service de l'education ecologique. La 
possibilite de promouvoir une prise de conscience des responsabilites et d'encou-
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rager l'education dans le domaine de l'environnement, doit etre intens ivement 
exploitee. On attribuera une . plus grande importance aux centres d'informations 
sur le terrain, fondes sur de solides criteres didactiques et techniques. Aux sentiers 
dendrologiques trop uniformement bases sur la connaissance d'arbres et de buis
sons isoles, devraient succeder des sentiers mettant en evidence, sur le terrain, les 
interactions ecologiques specifiques faciles a discerner, tout en stimulant chez l'in
teresse le goßt d'analyser lui-meme les questions ecologiques et les problemes de 
la protection de la nature et de l'environnement. 

27 Responsabilites des services forestiers 

Les constatations qui precedent montrent a quel point les services forestiers ont 
a faire face aux problemes concernant la protection de la nature, de l'environne
ment et du paysage. 

Trad. R. Amiet 
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Conclusions and Recommendations 

adopted at the occasion of the final meeting on October 7th, 1977 

THEO HUNZIKER 

1 Introduction 

Today the traditional countryside of Europe has almost everywhere been altered 
by man. The history of the radical change in the structure of rural European regions 
has already been extensively investigated as is sufficiently familiar to all. lt should 
be noted that we are here concerned with the area covered by the forest proper and 
by the small woods, hedges and isolated trees in open country. 

lt is becoming increasingly evident that forest is still not only the backbone of 
the rural regions but also a fundamental natural element of the countryside and as 
such of major significance to both, urban and rural areas. This knowledge has been 
expressed by the speakers and the participants. 

2 Recommendations 

21 The cultural, ecological and geographical significance of the forest 
as an element of the countryside 

The forest is regarded as an element of support within the meaningful pattern of 
ecological and cultural development. In order to strengthen this role of the forest 
the following requirements are postulated: 

The total area of European forests, the congeneric small woods, hedges ·and 
isolated trees in the open country must not be further reduced. 

Priority has to be given to the potential natural structure of forests and wood
lands while planning all management measure, irrespective of the immediate pro
fitability. 

Efforts must be made to ensure preservation of semi-natural deciduous wood
lands and natural forests. The polyvalent functions of the forest must not fall victim 
to any emphasis on individual functions. The zoning practice of distinguishing 
between commercial woodlands and recreational areas shall be discontinued. 

22 Forest and nature conservation 

The cons.ervation of areas of primeval forest or similar areas of virgin forest, 
meadow and marshland woodlands, survived pine forests, lowland forests, moor-
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land forests and wet peatland forests must be envisaged. lt is of utmost importance 
to preserve their botanical and zoological species. 

The management of forest areas is to be carried out in accordance with the prin
ciples of plant sociology. The use of pesticides and fertilizers shall be discontinued. 
Greatest care shall be practised in planting non-indigenous tree species. Edges of 
wood shall not be straightened systematically and landscape elements such as areas 
particularly rieb in flora, dry grassland, rough pasture, grassy lens, marshy and 
moorland areas shall not be drained or afforested. Wildlife levels must be con
trolled. The importance of flora and fauna species as indicators of environmental 
change shall be better recognized. 

23 Forest and recreation 

With the increasing importance of the forest as recreational area, the planning 
of recreational infrastructure is getting indispensable. The forest management has 
to consider the recreational function of the forest. 

24 Forest in industrial areas 

In any industrial area many tasks of the environmental pattem are attributed to 
the forest. Hence it is very important not to reduce the forest areas in these places: 
When recultivating exploited areas efforts must be made to evaluate plantations of 
forests, woods, individual trees and other plants . 

25 Practical aspects of forest preservation and forest maintenance 

lt is strongly recommended to take into consideration the interests of the con
servation of the countryside while planning or constructing buildings and factories. 
Managing methods in the forest shall be harmless to soil as well as to trees. 

26 Forest and environmental education 

The forest has to serve widely in environmental education. The education of the 
public must be encouraged. The ecological responsability has to be raised by means 
of technically and educationally well managed field centers. 

Instead of uniform, exclusively species bound instructional tracks, the ecological 
interrelationships within a locality must be shown and thus stimulate people to 
argue about nature and environmental protection. 
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27 Responsability of the forest service 

According to the above mentioned conclusions the forest service has to fulfil . 
important tasks in the subject of the conservation of nature, environment and 
countryside. 

Transl. G. Eichenberger 
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Osservazioni e raccomandazioni 

in oeeasione della giornata di ehiusura del eorso del 7 ottobre 1977 

THEO HUNZIKER 

1 Introduzione 

I paesaggi europei sono stati trasformati dall'uomo in larga misura. Le grandi 
linee della storia dei profondi mutamenti strutturali ehe essi hanno vissuto sono 
eonoseiute. 

A questo proposito sono stati eonsiderati i bosehi, le siepi, gli alberi isolati e la 
vegetazione arborea fuori del boseo. Le eonoseenze sull'importanza dei bosehi per 
l'ambiente hanno registrato un forte ineremento ed in partieolare e ereseiuta la 
eonsapevolezza ehe il boseo e un elemento rieeo di importanti influssi sull'ambiente 
eireostante e ehe esso earatterizza il paesaggio. 

La sua importanza per la eitta e per la eampagna e dunque grande; questa e una 
delle eonclusioni alla quale sono giunti i relatori ed i parteeipanti del eorso. 

2 Raccomandazioni 

21 L'importanza culturale, ecologica e spaziale del bosco nel paesaggio 

In Europa il boseo dev'essere eonservato quale elemento eulturale e sistema 
eeologieo. Pereio dovrebbero poter essere soddisfatte le seguenti eondizioni: 

- l'area forestale europea non deve diminuire ulteriormente e la vegetazione arbo
rea fuori del boseo, le siepi e gli alberi isolati devono essere salvati; 
gli interventi nel boseo devono tenere eonto, oltre ehe delle esigenze eeonomi
ehe, anehe dell'imperativo di eonservare le speei, vale a dire di rispettare le 
assoeiazioni naturali e potenziali sia forestali ehe di eespugli; 
devono essere intrapresi maggiori sforzi miranti a salvare i bosehi primordiali 
ed in partieolare i bosehi di latifoglie; 
in generale dev'essere evitata una suddivisione dei bosehi seeondo le singole 
funzioni (riereativa, di protezione, eeonomiea). Le diverse funzioni del bosco 
non devono essere prese singolarmente. 

22 Bosco e protezione della natura 

Dal punto di vista della protezione della natura, del paesaggio e dell 'ambiente 
devono essere tenute in eonsiderazione le esigenze qui esposte. 
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La salvaguardia della foresta vergine e di quella prossima allo stato vergine ehe 
aneora esiste, del boseo ripario, del soprassuolo insediato su terreno paludoso, del 
relitto di pineta, del boseo misto eon prevalenza di tiglio e di quello di torbiera 
s'impone per motivi inerenti alla protezione delle speci botaniehe e zoologiehe. 

Questi tipi di boseo e le riserve genetiehe ehe rappresentano non devono subire 
ulteriori riduzioni. 

Nei boschi di reddito si deve rinunciare all'uso di eoneimi e pestieidi; inoltre 
l'insediamento di speei straniere deve oeeupare un posto limitato. 

I bordi dei bosehi non dovrebbero essere eorretti in senso geometrieo; gli ele
menti del paesaggio eome praterie seeehe e magre, paludi, e torbiere non dovreb
bero essere distrutti mediante bonifiehe o rimbosehimenti, bensi salvate e le loro 
earatteristiche eeologiehe mantenute. S'impone la regolazione delle popolazioni ani
mali eeeessivamente ereseiute. 

Le fonti, le aeque di seorrimento, gli stagni, le partieolarita geomorfologiehe e 
geologiehe, vale a dire gli oggetti d'interesse generale, non dovrebbero subire la 
perdita delle. proprie earatteristiehe; le eure selvieolturali devono tener eonto del
l'esigenza di salvarli. 

Inoltre meritano maggior attenzione quelle speci. botaniche e zoologiehe ehe si 
prestano quali indieatori di mutamenti dell'ambiente. 

23 Bosco e ricreazione 

La erescente importanza del boseo quale luogo di svago esige una pianifieazione 
dell'infrastruttura per la riereazione. Gli interventi forestali devono essere definiti 
in modo da tener eonto della funzione riereativa del boseo. 

24 II bosco nel paesaggio industrializzato 

Al bosco vengono addossati eompiti inerenti alla salubrita delle aree industriali 
ehe deve svolgere eon la stessa effieaeia di quelli di protezione in montagna. Da 
qui l'importanza di non diminuire l'area forestale nelle zone industrializzate. Con
temporaneamente alla pianifieazione di industrie dovrebbero sempre essere esami
nate le possibilita di eseguire piantagioni, di assestare boschetti o di piantare alberi 
isolati. 

25 Osservazioni circa Ia pratica della conservazione del bosco 
e della sua cura 

Al momento della pianifieazione, dell' approvazione e della realizzazione di edi
fici, opere ed impianti industriali sono da preservare gli interessi della protezione 
del paesaggio. 

Gli interventi forestali devono eomprendere dei metodi di lavoro ehe abbiano 
riguardo del terreno e del soprassuolo. 
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26 II bosco e l'educazione ambientale 

II boseo dev'essere messo in misura aneora maggiore al servizio dell'edueazione 
ambientale. Le possibilita di promuovere una eoseienza ed una responsabilita eeo
logiehe eome · pure di ineoraggiare l'edueazione arribientale sono da sfruttare a 
fondo. In questo senso sono da tenere in maggior eonsiderazione quei eentri ehe 
abbiano una solida base didattiea e scientifiea. Aeeanto a sentieri del boseo uni
laterali, ehe eonsiderano · unieamente i nomi · d1 speci d' alberi e di eespugli, sono da 
eostruire anehe pereorsi didattici ehe dimostrino le interdipendenze piu lineari del
l'eeosistema eonsiderato e ehe ineoraggino il visitatore del boseo ad una diseussione 
autonoma di problemi eeologici inerenti alla protezione della natura e dell'am
biente. 

27 Le responsabilita del servizio forestale 

In base a queste eonsiderazioni si puo ben dire ehe al servizio forestale incom
bono eompiti essenziali di protezione della natura, dell'ambiente e del paesaggio. 

Trad. R. Buffi 
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Besondere Stellungnahmen von Kursteilnehmern 

zusammengestellt von THEO HUNZIKER 

Ein Kursteilnehmer Belgiens unterstützt die auf eine naturnahe Waldbewirt
schaftung ausgerichteten Empfehlungen. Es sei jedoch zu beachten, daß d_er Wald 
wohl in einem beträchtlichen Teil Europas noch landschaftsprägend sei, indessen 
schon in historischer Zeit manchenorts, insbesondere in den europäischen Tief
ebenen, gerodet wurde. Dies habe zur Folge, daß an die Bewirtschaftung der euro
päischen Wälder nicht überall der gleiche Maßstab angelegt werden könne. 

Ein Vertreter Dänemarks unterstreicht die wirtschaftliche Bedeutung des Wal
des und ist der Ansicht, daß es nicht erwünscht sei, daß die Wälder Europas nach 
Grundsätzen eines geringeren wirtschaftlichen Nutzens behandelt würden, selbst 
wenn es sich um Wälder handle, die vorwiegend der Erholung dienen sollen. Er 
befürwortet deshalb eine künstliche und intensive Waldbewirtschaftung unter An
wendung von Spezialmaschinen, Kahlschlägen, z. T. Düngung usw. Er verneint 
allerdings nicht, daß dabei auch ökologische Gesichtspunkte zu beachten seien. 

Ein Vertreter Frankreichs ist mit den Empfehlungen insgesamt einverstanden. 
Ausnahmen sieht er lediglich in der Frage der Kahlschläge, wenn örtlich zwingende 
Umstände vorliegen, und in der Anwendung moderner mechanischer Arbeitsgeräte 
wegen fehlender Arbeitskräfte. 

Ein Vertreter der Bundesrepublik Deutschland, leitend tätig für Landschafts
pflege und Forstwirtschaft im Ruhrgebiet, unterstreicht, daß der Wald in der Indu
strielandschaft in seiner luft- und raumhygienischen Bedeutung ein mit dem Schutz
wald im Gebirge vergleichbares Gewicht besitze. Es könnten vielenorts in Europa 
an die Waldbehandlung nicht die strengen, mehr auf die Schweiz bezogenen Maß
stäbe angelegt werden, wie sie die Empfehlungen zum Ausdruck brächten, so sehr 
diese Anerkennung verdienten. So müßten unter bestimmten Voraussetzungen die 
raumplanerische Ausweisung der Wälder nach Funktionen wie auch die Plantagen
wirtschaft und Kahlschläge toleriert werden. Es sei auf alle Fälle festzuhalten, daß 
die Forstwirtschaft in allen europäischen Ländern es bis heute geschafft habe, im 
großen und ganzen ökologisch vertretbare und wirtschaftlich zu verantwortende 
Lösungen zu finden, die ein Minimum an Verwaltung und Verwaltungsaufwand 
bedürften. Die Forstwirtschaft sei eine der wenigen behördlichen Wirtschaftsinstitu
tionen, die in einmaliger Weise auf das Gemeinwohl ausgerichtete Tendenzen mit 
den Wünschen des Eigentümers verbinde. Auch lasse sich nicht streng trennen zwi
schen wirtschaftlich-technisch und mehr idealistisch orientierten Forstleuten; es sei 
dies mehr eine Frage des Wirkungsraumes. 

Die Vertreter Irlands bringen gleichartige Vorbehalte gegenüber den Empfeh
lungen an"' wie ihre · Kollegen aus Großbritannien. Die Waldverhältnisse Irlands 
seien heute nicht vergleichbar mit jenen Mitteleuropas. Ein Programm der Wieder-
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aufforstung der Heiden, der Moore und sonstiger waldfreier Gebiete sei im Gange, 
und zwar mit vorwiegend wirtschaftlicher Zielsetzung. Dabei seien Nadelbaum
pflanzungen überwiegend, Kahlschläge und die Verwendung schwerer Maschinen 
nicht ausgenommen. Indessen würde auch auf Ökologie, Landschaftspflege und 
Erholung ausgerichteten Grundsätzen in der nationalen Waldbewirtschaftung Be
achtung geschenkt. 

Ein Vertreter aus den Niederlanden hebt hervor, daß in den Tiefebenen Europas 
ländliche Räume weitverbreitet sind, in welchen nicht mehr der Wald das Rückgrat 
bildet, sondern wo dessen Funktion ersatzartig durch Hecken und Feldgehölze, 
große Heideflächen, ausgedehnte Flachmoorseen oder Dünen ausgeübt wird. 
Infolgedessen seien auch solche Gebiete erhaltenswert. Er hebt besonders die Not
wendigkeit der Sicherung der Naturschutzanliegen bei der Behandlung des Waldes 
und der anderen erwähnten Gebiete hervor und bringt deshalb auch Vorbehalte an 
gegenüber der Bodenbearbeitung (besonders Vollumbruch) sowie der Anwendung 
von Düngemitteln und Pestiziden. 

Delegierte aus Großbritannien bewundern zwar die lange forstliche Tradition in 
Mitteleuropa, die eine naturnahe Waldbewirtschaftung ermöglicht. Indessen lassen 
sich ihres Erachtens diese Gr1:1ndsätze nicht ohne weiteres auf Großbritannien über
tragen. Dies vor allem deshalb nicht, weil eine wirksame Waldwirtschaft erst am 
Anfang dieses Jahrhunderts an die Hand genommen worden sei und weil die wich
tigste Aufgabe darin bestehe, Waldflächen mit allen Mitteln und innert kürzester 
Zeit wieder zu begründen. Die Delegierten sind der Auffassung, daß besonders den 
Empfehlungen die Erfahrungen aus den Waldverhältnissen in der Schweiz zugrunde 
liegen und diese deshalb kaum auf alle anderen Staaten Europas anwendbar seien. 
Immerhin erwarten sie, daß diese auf lange Sicht ihre Früchte tragen werden. 
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Considerations de participants au stage 
au sujet des recommandations 

Redige par THEO HUNZIKER 

Un delegue de la Belgique soutient le point de vue de la gestion forestiere proche 
de la nature. II fait remarquer que si la foret constitue le paysage europeen type 
dans une grande partie de l'Europe, ce n'est plus le cas depuis longtemps dans les 
grandes regions de plaine, du fait des defrichements historiques. 

Un delegue du Danemark souligne l'importance economique representee par la 
foret et estime qu'il n'est pas souhaitable que les forets europeennes, meme celles 
destinees a la recreation, soient gerees selon des principes de bas rendements et que 
par consequent un traitement forestier artificiel et intensif (machines speciales, 
coupes rases, parfois des engrais, etc.) doit etre accepte. 

Un representant de la France approuve l'ensemble des recommandations. Seules 
font exception, selon lui, la question des coupes rases la ou les circonstances l'im
posent, et l'utilisation de moyens de travail mecaniques modernes pour remedier au 
manque de main-d'reuvre. 

Un representant de la Republique federale d' Allemagne, personnalite fort active 
dans le domaine de l'amenagement du paysage et de l'economie forestiere dans la 
region de la Ruhr, souligne que la foret en milieu industriel represente une forme 
particuliere de «foret de protection», comparable aux «forets protectrices» des 
regions de montagne, car elle constitue une composante importante de l'environne
ment industriel et urbain. En maints endroits d'Europe, il ne serait pas possible 
d'appliquer au traitement des forets les regles severes valables plutöt pour la Suisse. 
II faudrait ainsi, dans certaines conditions, tolerer l'attribution de la foret selon ses 
fonctions dans l'amenagement du territoire, la ligniculture et les coupes rases. II y a 
lieu en tout cas de preciser que l'economie forestiere a reussi aujourd'hui dans tous 
les pays d'Europe a trouver des solutions generales qui se justifient du point de vue 
ecologique et economique, solutions qui ont necessite un appareil administratif et 
des depenses minimums. L'economie forestiere est l'une des rares institutions eco
nomiques publiques qui parvienne a concilier les mesures visant le bien-etre gene
ral et les desiderata des proprietaires. II n'est pas non plus possible de faire une 
distinction nette entre forestiers qui sont plutöt d'orientation economico-technique 
et ceux qui sont plutöt des idealistes; il s'agit ici davantage d'une question de 
domaine d' action. 

Les dele gues de l' Ir lande expriment des reserves du meme ordre que leurs col
legues de Grand-Bretagne. En effet, la situation forestiere en Irlande n'est pas 
comparable pour l'instant a celle des pays d'Europe moyenne. Un programme de 
reboisemen t des landes, des marais et des terres ouvertes, visant au premier chef 
un but economique, est en cours de realisation. Plantations de coniferes, coupes 
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rases et machines lourdes ne sont pas a exclure. Cependant , les aspects ecologiques, 
paysagers et recreatifs de la foret sont egalement pris en consideration dans la ges
tion forestiere nationale. 

Un representant des Pays-Bas releve qu'il existe dans les basses plaines d'Europe 
de vastes espaces Oll la foret ne represente plus l'element dominant du paysage, et 
oll ses fonctions sont exercees , a titre de remplacement, par des haies, des bos
quets, des landes et des marais etendus ou des dunes. Il estime donc que de telles 
regions meritent d' etre conservees. Il souligne en particulier la necessite de respec
ter les imperatifs de la protection de la nature lors du traitement des forets et des 
autres regions citees et de formuler par consequent des reserves en ce qui concerne 
tant la preparation du sol (en particulier le defoncement) que l'utilisation d'engrais 
et de pesticides. 

Des representants du Royaume-Uni, tout en considerant avec admiration la 
longue tradition forestiere des pays d'Europe moyenne dont la gestion continue 
des forets a permis une sylviculture proche de la nature, considerent que les prin
cipes mentionnes plus haut ne peuvent s'appliquer tels quels sur le territoire de leur 
pays, notamment du fait que la gestion efficace des forets britanniques n'a etc prise 
en main que depuis le debut du siede et que le probleme le plus urgent est de 
reconstituer des aires forestieres par tous les moyens disponibles et dans un mini
mum de temps. 

Ces delegues sont de l'avis que les recommandations relevent avant tout de la 
situation de la foret suisse et ne seraient pas applicables a d'autres pays europeens. 
Neanmoins , ils estiment qu'a long terme, les recommandations presentees pourront 
prendre toute leur valeur. 
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Specific Comments by Participants 

Compiled by THEO HUNZIKER 

One Belgian pa.rticipant advocates the natural management of forests. lt should 
be considered that in many parts of Europe forest is still a fundamental natural 
element although it has been cleared in historic times, especially in the great Euro
pean lowlands. Therefore forest managements differ from country to cmmtry. 

A representative of Denmark emphasizes the economic importance of the forest. 
In his opinion it is undesirable to take the risk of lower · benefit by managing the 
forests extensively. The recreational function shall not affect the economic range. 
He recommends an intensive management with heavy machinery supply, complete 
deforestation, fertilizing etc. However, he does not deny the impoitance of ecologi
cal consequences. 

The representative of France agrees with the recommendations. Exceptions shall 
be made in clearing and the use of heavy machinery equipment, if convincing rea
sons, such as lack of manpower, force to do so. 

A representative of the German Federal Republic, leading personality of country
side management and forestry in the Ruhr area, stresses the similarity of several 
functions of a forest in an industrial area to those achieved in a mountainous area. 
Both have fundamental protective functions whether as an important component 
of the industrial and urban environment or as a protective forest. The rather strict 
measures of Swiss forest management cannot be applied generally and the recom
mendations are not practicable everywhere. Commercial plantations, complete 
deforestation or separation of the polyvalent functions of a foresf are therefore to 
be tolerated under certain circumstances. lt must be stated that up to now the for
estry was able to realize economic and ecologic solutions by means of a low cost 
administration. The forestry department is one on the few official administrations 
which can combine the desiderata of the private owner with those of the public 
interest. To work out categories of economic-technically and also rather ideal
istically aimed foresters is difficult and depends on the site of their respective activ
ities. 

The representatives of Ireland express the same opinion as their British col
leagues. The conditions in Irish forests are quite different from those on the con
tinent. A reafforestation program is in progress with predominantly economic 
background. This program comprises conifer plantations, clearings, the use of heavy 
machinery supplies as weil as countryside management and consideration of eco
logical and recreational interests. 

One representative of the N etherlands mentions that small woods, hedges, moor
land and dunes represent a substitute for a forest in the vast European lowlands. 
Such areas are worth being protected. He urges the necessity of countryside protec-
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tion activities at this place and advises to be extremely cautious in applicating pes
ticides and fertilizers as well as cultivating the soil. 

Delegates from Great Britain admire thoroughly the tradition of forestry of 
Central Europe which permits a semi-natural management. According to their 
opinion are these conditions not absolutely relevant to Great Britain, since it was 
at the beginning of this century only that effective forestry activity has been started 
there. The most important task actually is to reestablish forest areas as soon as 
possible. The delegates think that the recommendations are based on the conditions 
of Switzerland and therefore hardly applicable to all European states. 

Transl. G. Eichenberger 
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· Prese di posizione particolari 
da parte dei partecipanti al corso 

Redazione THEO HUNZIKER 

Un partecipante del Belgio approva le raeeomandazioni favorevoli ad una fore-
. stieoltura naturale, rieorda altresi ehe il boseo earatterizza il paesaggio di una parte 
eonsiderevole dell'Europa; in tempi remoti fu inveee dissodato in altre sue parti, 
speeie nei bassopiani. Ne eonsegue ehe il trattamento dei bosehi europei non -puo 
avvenire secondo gli stessi sehemi. 

Un rappresentante della Danimarca mette l'aeeento sulla funzione eeonomiea del 
boseo e nega ehe sia auspieabile un trattamento del boseo europeo sulle basi di un 
minore benefieio economico, anehe quando si tratti di un boseo prevalentemente 
di riereazione. Egli approva di eonseguenza un tipo di selvieoltura intensivo ed 
artificiale, ehe impliehi un maeehinario speeialistieo, i tagli rasi, in parte anehe le 
eoncimazioni, eee. Tuttavia egli non nega ehe debbano essere presi in eonsidera
zione anehe gli aspetti eeologiei. 

Un rappresentante della Fr~ncia approva le raeeomandazioni nel loro insieme. 
Fanno eeeezione unieamente i tagli rasi quando siano imposti da situazioni loeali 
partieolari e quando, in seguito alla maneanza di manodopera, vengano impiegati 
attrezzi di lavoro e mezzi meeeanici moderni. 

Un rappresentante della Repubblica F ederale T edesca, persona attiva nel eampo 
della eonduzione di interventi forestali e di eura del paesaggio nella regione della 
Ruhr, sottolinea il fatto ehe il boseo del paesaggio industriale ha, per quanto 
riguarda la salubrita dell'aria e dello spazio in genere, una funzione paragonabile 
per importanza a quella protettiva del boseo di montagna. 

Pur apprezzando le raeeomandazioni del eorso egli sottolinea ehe in Europa 
non sempre e possibile un trattamento del boseo seeondo il loro rigoroso eontenuto, 
il quale si riferisee in primo luogo alla realta svizzera. Determinate situazioni 
impongono per esempio di tollerare la suddivisione territoriale del boseo seeondo 
le singole funzioni, il taglio raso e un'arborieoltura di tipo intensivo. 

In ogni caso e da dire ehe l'eeonomia forestale di tutti i paesi europei ha seguito 
una via ehe in generale e eeologieamente sostenibile ed eeonomieamente aeeetta
bile e ehe impliea un apparato amministrativo ridotto al minimo. L'eeonomia fore
stale e uno dei poehi settori eeonomiei nel quale l'autorita aderisee mirabilmente 
alle esigenze della eomunita ed a quelle del singolo proprietario. 

Inoltre non e possibile operare una netta separazione fra le tendenze idealistiehe 
e quelle economieo-teeniehe in seno all'autorita forestale; piu ehe altro le due ten
denze rispecehiano il eampo d'azione del singolo. 

Le riserve apportate alle raeeomandazioni dai rappresentanti dell' Irlarida sono 
simili a quelle dei loro eolleghi inglesi. Oggigiorno la eondizione forestale dell'Ir
landa non e aneora paragonabile a quella dell'Europa eentrale. Ein eorso d'attua-
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zione un programma di rimbosehimenti di lande, torbiere ed altre aree non bosehive 
ehe ha seopi prevalentemente eeonomiei e ehe non esclude piantagioni di resinoso 
( queste ultime anzi prevalgono ), i tagli rasi e l 'uso di potenti mezzi meeeaniei. 

Cio nondimeno il programma forestale nazionale tiene eonto anehe dell'eeolo
gia, della eura del paesaggio e dei prineipii inerenti alla riereazione. 

Un rappresentante dell'Olanda evidenzia il fatto ehe nei bassopiani ~uropei gli 
ambienti rurali siano molto diffusi e ehe non sia piu il boseo a earattedzzarli, bensi 
elementi sostitutivi eome le siepi, la vegetazione arborea fuori del boseo, le vaste 
lande, gli estesi laghi paludosi o le dune. Ne eonsegue ehe anehe queste aree sono 
degne di salvaguardia. Egli sottolinea . la neeessita di dare un seguito alle riehieste 
della protezione della natura in oceasione degli interventi di eura nel boseo e negli 
ambienti eitati, ed esprime di eonseguenza riserve nei eonfronti dell'uso di eoneimi 
e pestieidi e di teeniehe ehe si avvieinino a quella ·dello scasso del boseo. 

I delegati della Gran Bretagna ammirario la lunga tradizione forestale del
l'Europa eentrale ehe e alla base della selvieoltura naturale, sostengono eio non
dimeno ehe non e possibile applieare questi eoneetti alla realta della loro terra 
senza le neeessarie modifiehe. Cio perehe ei si e impegnati in un' eeonomia forestale 
effieaee solo a partire dall'inizio del seeolo e perehe il eompito prineipale eonsiste 
nel ereare aree bosehive eon tutti i mezzi e nel piu breve tempo possibile. I delegati 
sono dell' opinione ehe alla base delle raeeomandazioni stia la realta forestale sviz
zera e ehe pereio esse siano diffieilmente applieabili a tutti gli altri stati europei. 
Essi prevedono tuttavia ehe a lungo termine · le raeeomandazioni daranno i loro 
frutti. 

Trad. R. Buffi 
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