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rütfen (ucf)en. Pan tolrb babei inne toerben, toie

groß unb freubtg ble Sîeaftion bet BPoeerinnen
3U 6tabt unb fianb ben S)anf beseugt: „(Sott-
(ob, Ijebö totber emlfdj öppet tôïfe fääge!"

(ft noef) ein retdfer ©djag an toastet ^a-
mlKenfultur (m fianbe Porljanben. Und (ft ed ge-
geben, bad Sîetoujjtfém um biefed l)ol)e ©ut l>ell

unb mad) 3U (falten.

Slgneä bon ©egeffer.

c AUS DEM WUNE) EMWELT DEM NATUM

Forstlicher Streifzug

Zu allen Zeiten des Jahres lockt der Wald zu
Wanderungen und zu Betrachtungen über Hege
und Pflege, über seine wirtschaftliche Bedeutung
und seine Schönheit.

Der schweizerische Wald von heute ist nicht
mehr, was er einst war. Urwüchsigen Waldbil-
dern begegnen wir so gut wie nirgends. Überall
machen sich die Spuren tiefen menschlichen
Eingriffes bemerkbar, denn für den Menschen
bedeutet der Wald ein Riesenvermögen, dessen
Zinsen er möglichst vorteilhaft herauswirtschaf-
ten will. Er hat daher den Wald für seine
Zwecke weitgehend umgestaltet und an vielen
Stellen überhaupt beseitigt, weil er den Boden
ertragreichen Kulturen zugeführt hat. Denken
wir nur an die vielen Fettwiesen und an das
Ackerland, wo in vorrömischer Zeit, größtenteils
auch noch zur Römerzeit, ununterbrochene Wäl-
der sich dehnten!

Wir schlendern durch den hochstämmigen
Rottannenwald unseres Hügellandes. Der Boden
ist weithin von Nadeln bedeckt. Nur selten
haben sich Kräuter hier angesiedelt, und viele
davon fristen ein kümmerliches Dasein und ser-
beln. Weil keine frohfarbigen, duftenden Blüten
locken, flattern und schwirren auch keine In-
sekten umher, die auf Blütenhonig angewiesen
sind. Wie Soldaten stehen die Bäume in schnür-
geraden, langen Reihen und scheinen gleichaltrig
zu sein. Hoch hinauf bis unter die Krone sind
die Stämme astfrei; denn in dem tiefen Dämmer
sind die Äste mit zunehmendem Wachstum ab-
gedorrt. So arbeitet die Natur nicht; das ist
Menschenwerk. Anscheinend ist einmal nach
Kahlschlag die Waldfläche neu bepflanzt wor-
den. Darum hat sich ein erkünsteltes Waldbild
ergeben, wie es vor der Jahrhundertwende, ja
bis in die jüngsten Jahrzehnte hinein, noch gang
und gäbe war, nun aber dank den Fortschritten
der Forstwirtschaft immer seltener wird. Wir
missen es gern. Mag es auch hübsch geordnet
ausgesehen haben, wie die Arbeit auf dem

Oben: Hochwald mit Verjüngung durch Samen

Unten: Niederwald mit Verjüngung durch Stockausschläge
(Schematisch)

Exerzierplatz oder auf dem Reißbrett; es war
bestimmt naturwidrig, und wir freuen uns, daß
die moderne Forstwirtschaft uns etwas von der
unverschandelten Urnatur des einst unberührten
Waldes zurückgegeben hat.

Verweilen wir immerhin kurz in diesem alt-
modischen Wald! Der Bauer oder Forstwirt muß
einst gedacht haben, es sei zweckmäßig, ganze
Waldflächen kahlzuschlagen und sie aufs Mal
wieder zu bepflanzen. Die Wegfuhr der ge-
fällten Stämme gestaltete sich auf diese Art
zweifellos sehr praktisch, und nach wenigen Ge-
nerationen war der Wald wieder schlagreif, da
alle Bäume gleich alt wareji. Wahrlich klug
ausgeheckt; aber die Natur geht andere Wege
und läßt sich diese vom Menschen nicht vor-
schreiben. Der einsichtige Forstwirt hat sich in-
zwischen durch viele schlechte Erfahrungen, die
er teuer erkauft hat, gründlich umgestellt und
sich einer Betriebsart zugewendet, die sich im
wahren Sinne des Wortes aus der Natur der
Dinge ergeben hat.

Welches waren denn die schlechten Erfah-
rungen? Sie stellten sich oft schon gleich nach
dem Kahlschlag ein. Die entblößte Walderde
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Ansichten wieder an ihren richtigen Platz zu
rücken suchen. Man wird dabei inne werden, wie
groß und freudig die Reaktion der ZuHörerinnen

zu Stadt und Land den Dank bezeugt! „Gott-
lob, heds Wider einisch öpper törfe sääge!"

Es ist noch ein reicher Schatz an wahrer Fa-
milienkultur im Lande vorhanden. Uns ist es ge-
geben, das Bewußtsein um dieses hohe Gut hell
und wach zu halten.

Agnes von Segesser.

d

korsilielier

^u allen leiten ckes ckubrss loebt cker ^Vslck 2ll
V^uncksrungsn unck ?u Lstrucbtungen über biege
unck Lklegs, über seine wirtscbuktliebe Leckeutung
unck seine 8ebönbeit.

Der scbwei^erisebe >Vulck von beute ist nicbt
msbr, was er einst wur. Drwücbsigen Vi^ulckbil-
ckern begegnen wir so gut -wie nirgencks. Lberull
mueben sieb clie 8puren tieken inensebllebsn
Lingrikkes bemerkbar, clenn kür cken lUensebsn
bedeutet cker ^ulck ein Lissenvermögen, liessen
Änsen er mögliebst vorteilbukt beruuswirtscbuk-
ten will. Lr but ckubsr cien Vi^ulck kür seine
Zwecke weitgsbenck umgestaltet unck an vielen
8tellen überbuupt beseitigt, weil er lien Locken
ertrugreiebsn Culturen ?ugekübrt but. Denken
wir nur un ckis vielen Lettwiesen unck un ckus

Ackerlunck, wo in vorrömisebsr?ieit, gröütenteils
uucb noeb ?ur Lömerzlsit, ununterbrocbene Vi^ül-
cker sieb ckebnten!

^Vir seblenckern ckureb cken boebstümmigsn
Lottunnenwulck unseres blügellunckes. Der Locken
ist weitbin von blucksln becksekt. blur selten
bubsn sieb Lrüuter bier ungesieckelt, unck viele
ckuvon kristen ein kümmsrlicbes Dusein unck ser-
beln. ^Veil keine krobkurbigsn, ckuktsncksn Llüten
loeken, kluttern unck sebwirren uueb keine In-
sebten urnbsr, ckie uuk Llütenbonig ungewissen
sinck. V/is 8olckuten sieben ckie Lüuine in sebnur-
gerucksn, lungsn Leiben unck sebeinen gleiobultrig
^u sein. Loeb binuuk bis unter ckie Lrons sinck

ckis 8tüinine astkrei; cksnn in ckern tieken Oüinrnsr
sinck ckis Aste mit ^unsbmencksm V^ucbstum ub-
geckorrt. 80 urbeitst ckis dkutur nicbt; ckus ist
bienscbsnwerk. Ansebsinsnck ist eininul nucb
Lublseblug ckis V^ulckklüebe neu bspklun^t wor-
cken. Duruin but sieb sin erbünsteltes V^ulckbilck

ergeben, wie es vor cker ckubrbunckertwencke, ja
bis in ckie jüngsten ckubrsebnte binein, noeb gung
unck gäbe wur, nun über ckunk cken Lortscbritten
cker Lorstwirtscbukt immer seltener wirck. ^Vir
lnissen es gern, blug es uueb bübscb georcknet
uusgessbsn buben, wie ckis Arbeit uuk ckein

Lxermerplutx ocker uuk ckem Leillbrett; es war
bestimmt nuturwickrig, unck wir kreuen uns, ckuü
ckie mockerne Lorstwirtsebukt uns etwas von cker

unversebunckelten Drnutur ckes einst unbsrübrten
^Vulckss Zurückgegeben bat.

Verweilen wir immerbin kurx in ckiesem alt-
mockiseben Vi^ulck! Der Lauer ocker Lorstwirt muü
einst geckucbt buben, es sei 2weekmüüig, gun^s
V^ulckklüeben bubl^useblugen unck sie uuks biul
wiscker ^u bepklun^sn. Die Vi^egkubr cker ge-
külltsn 8tumme gestaltete sieb uuk ckiese Art
?weikellos sebr pruktiseb, unck nucb wenigen Se-
nerutionen wur cker ^Vulck wiecker scblugreik, cku

alle Lüume gleieb alt waren. XVabrlieb klug
uusgsbsckt; aber ckis blutur gebt uncksrs V^ege
unck lullt sieb ckiese vom blenscbsn nicbt vor-
sebrsibsn. Der einsicbtige Lorstwirt bat sieb in-
Zlwisebsn ckureb viele seblscbte Lrkubrungen, ckis

er teuer erkuukt bat, grüncklieb umgestellt unck

sieb einer Betriebsart ^ugewencket, ckis sieb im
wubrsn 8inne ckes ^Vortes aus cker blutur cker

Dings ergeben bat.
Celebes waren cksnn ckie seblscbten Lrkub-

rungsn? 8ie stellten sieb okt sebon gleieb nucb
ckem Lublscblug ein. Die entblöüte V^ulcksrcks
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litt unter Sonne und Regen: die Sonne brannte
sie aus, und Regengüsse verschwemmten sie,
und nach wenigen Jahren war die Qualität des
Waldbodens erheblich herabgesetzt. Gleich in
den ersten Jahren setzte auch die Verunkrau-
tung des Waldbodens ein, sodaß die jungen
Baumkeimlinge, die mit viel Geld gezogen und
gepflanzt wurden, zu ersticken drohten, und mit
neuem Geldaufwand mußten die weiten Flächen
wieder und wieder von den üppig wachsenden
Unkräutern der Waldschlagflora gesäubert wer-
den. Schließlich aber wuchs der Bestand empor.
Aber viele Stämme kränkelten und zeigten nicht
das erwartete Wachstum; denn gleichaltrige
Bäume derselben Art, nämlich der Rottanne
allein, sind im geschlossenen Bestand etwas Un-
natürliches, Ungesundes. Pilzschäden stellten
sich ein. Namentlich setzte die Rotfäule den
Wurzeln und Stämmen der Fichte in reinem Be-
stand arg zu, während sie in gemischten Bestän-
den bei Weitem nicht in derart bedrohlichem
Maße auftritt.

Diese und andere Nachteile haben den Forst-
wirt veranlaßt, den Kahlschlag aufzugeben. Nur
wenn verheerende Krankheiten größere Wald-
teile gefährden, ist ihm diese Maßnahme ein ret-
tender Ausweg. Sonst aber gilt sie als verpönt.

Das herrschende Verfahren ist heute der
Plenterbetrieb oder eine wesensverwandte Be-
triebsart. Dieser ist in allen wesentlichen Zügen
das Gegenteil des vorhin geschilderten Kahl-
Schlages. Es wird also nicht mehr kahlgeschla-
gen. Vielmehr sucht der Forstmann in seinem
Wald die schlagreifen Stämme einzeln aus. Da-
durch entstehen nur kleine Lücken im Laub-
dach. Aber durch sie flutet doch soviel Licht
herein, daß die natürlich ausgestreuten Samen
froh aufkeimen und einen gesunden Nachwuchs
liefern, ohne daß durch künstliche Aufzucht und
Bepflanzung nachgeholfen werden muß. Der
Forstmann sucht aber nicht nur jene Bäume
aus, die ihm das gesuchte Bauholz liefern, son-
dern er scheidet auch alle kränklichen und
krummgewachsenen Stämme aus, die nach seiner
Schätzung und Berechnung einen ungenügenden
Erfrag liefern, desgleichen die faulenden und
morschen Bäume, weil er in ihnen Nichtsnutze
erblickt. Außerdem trifft er nach wohlerwoge-
nem Plan eine Auslese, indem er jene Arten ent-
fernt oder wenigstens zurückdrängt, die nicht
oder nur in spärlicher Zahl erwünscht sind, wäh-
rend er die begehrten Holzarten begünstigt. Da-
bei hat er aber auf die natürlichen Lebensbe-
dingungen, auf Boden und Klima, gebührend

Rücksicht zu nehmen. Nicht jede Stelle unseres
Landes bringt gerade diejenigen Holzarten her-
vor, die sich der Besitzer erträumt. Es hat keinen
Sinn, eine bestimmte Zusammensetzung des
Waldes erzwingen zu wollen; denn es heißt, mit
der Natur zusammenzuarbeiten, nicht gegen sie.
Einzig bei genauer Beachtung der naturgegebe-
nen Lebensgrundlagen erzielt der Förster einen
hohen Ertrag.

„Zurück zur Natur!" also heißt der Ruf, durch
den sich der modern eingestellte Förster und
Waldbesitzer soll leiten lassen. Dazu gehört
auch, daß er sich nicht auf eine bestimmte Holz-
art festlegt, sondern eine natürliche Mischung
anstrebt. Es hat sich gezeigt, daß das Leben in
Mischwäldern sich in der Regel rascher, froher
und gesunder gestaltet als in reinen Beständen.
Auch hier hat sich eine Abkehr vom Kunstwald
und eine Rückkehr zum Naturwald durchgesetzt.
Und nicht zuletzt wird darauf geachtet, Gleich-
altrigkeit zu vermeiden, also möglichst ungleich-
altrige Bäume in einem Bestand zu vereinen.
Das bewirkt, daß alle Stockwerke des Waldes,
vom Boden bis an die Krone hinauf, von Bäu-
men aller Größen mit deren Laubwerte aus-
genützt werden, während früher in den gleich-
altrigen Fichtenwäldern die Stämme bis hoch
hinauf nur mit abgedörrtem Geäst oder Ast-
narben bedeckt waren und vom Boden bis in die
Krone hinauf kein Grün aufkam. Der einst tote
Raum zwischen Boden und Kronenschirm ist
heute wohl ausgenützter Lebensraum.

Bei den naturgemäßen Betriebsarten nützt
der Wirtschafter, je nach Klima und Boden und
der Eigenart des Baumes, zwei Verjüngungs-
kräfte des Waldes aus: Die Samenbildung und
Ausschlagskraft. Wenn sich ein Bestand ausge-
wachsener Bäume ausschließlich durch Saatgut
natürlich vermehrt, spricht man vom Hochwald.
Dagegen ergänzt sich der Niederwald durch
Stockausschläge, indem aus seinem Wurzelstock
Triebe „ausschlagen" und zu Bäumen werden.
Die Verbindung beider Betriebsarten führt zum
Mittelwald.

Die neue Forstwissenschaft hat gelehrt, daß
der Wirtschafter der Natur ihre Verfahren ab-
zulauschen hat. Versteht er es, sich diese zu
eigen zu machen, so gewinnt er einen gesunden,
ertragreihen und zugleich einen wirklich schönen
Wald. Seit der Forstwirt diesen neuen Weg be-
geht, ist unserer Heimat der einstige Wald
wenigstens annähernd zurückgegeben worden
und hat uns die Wahrheit erleben lassen, daß
der Naturwald der schönste Wald ist, fw.

Redaktion: Dr. Ernst Eschmann, Zürich 7, Rütistraße 10. (Beiträge nur an diese Adresse!) Unverlangt eingesandten Beiträgen muß
das Rückporto beigelegt werden. Druck und Verlag von Müller, Werder & Co. AG., Wolfbachstraße 19, Zürich Telephon 32 35 27
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litt unter 8onne und Regen: die 8onne brannte
sie aus, und Regengüsse verscbwemmten sie,
und nach wenigen dakren war dis Qualität des
^Valdbodsns erheblich herabgesetzt. Lleicb in
cien ersten Satiren setzte auch dis Vsrunkrau-
tung des VLaldbodens ein, sodab ciis jungen
Laumkeimbnge, dis rnit viel Lsld gezogen und
gepklanzt wurden, zu erstiegen drohten, und init
neuern Leldaukwand mubtsn die weitenLläcksn
wieder und wieder von den üppig wachsenden
Llnkräutern der ^Valdscklagklora gesäubert wer-
den. 8chlieülich aber wuchs der Lestand empor,
^.ber viele 8tämme kränkelten und Teilten nickt
das erwartete VLackstum? denn gleichaltrige
Läume derselben ^rt, nämlich der Rottanne
allein, sind iin geschlossenen Lestand etwas Ln-
natürliches, Ungesundes. Lilzsckädsn stellten
sich ein. blamentlich setzte die Rotkäuls den
VLurzeln und 8tämmsn der Lichte In reinern Le-
stand arg zu, während sie in gsrnischtsn Lsstän-
den hei ^Leitern nicht in derart bedrohlichem
blabs auktritt.

Liese und andere blackteile haben den Lorst-
wirt veranlabt, den Laklschlag aukzugeben. blur
wenn verheerende Krankheiten gröbere V/ald-
teils gefährden, ist ihm diese blabnakme ein ret-
tender àswsg. 8onst aber gilt sie als verpönt.

Las herrschende Verkehren ist heute der
LIenterbetrieb oder sine wesensverwandte Ve-
triebsart. Lisser ist in allen wesentlichen tilgen
das Legenteil des vorhin geschilderten Kakl-
Schlages. Ls wird also nicht mehr kaklgsschla-
gen. Vielmehr sucht der Lorstinann in seinem
V^ald die schlagreiken 8tämms einzeln aus. La-
durch entstehen nur kleine Lücken im Laub-
dach, ^.bsr durch sie klutet doch soviel Licht
herein, dab die natürlich ausgestreuten 8amen
kroh aukkeimen und einen gesunden blackwucks
liekern, ohne dab durch künstliche àkzuckt und
Lepklanzung nachgeholten werden mub. Ler
Lorstmann sucht aber nicht nur jene Läume
aus, die ihm das gesuchte Lauhol? liekern, son-
dern er scheidet auch alle kränklichen und
krummgewachsenen 8tämme aus, die nach ssiner
8ckätzung und Berechnung einen ungenügenden
Lrtrag liekern, desgleichen die lautenden und
morschen Läume, weil er in ihnen blicktsnutzs
erblickt, àbsrdem trikkt er nach wolderwoge-
nem LIan sine Auslese, indem er jene ^.rten ent-
kernt oder wenigstens Zurückdrängt, die nicht
oder nur in spärlicher ^akl erwünscht sind, wäh-
rend er die begehrten Kolzartsn begünstigt. La-
bei bat er aber auk die natürlichen Lsbsnsbs-
dingungen, auk Loden und Klima, gebührend

Rücksicht ZU nehmen, blicht jede 8telle unseres
Landes bringt gerade diejenigen Kolzarten her-
vor, die sich der Besitzer erträumt. Ls hat keinen
8inn, eine bestimmte Zusammensetzung des
VLaldes erzwingen zu wollen! denn es beiöt, mit
der blatur zusammenzuarbeiten, nickt gegen sie.
Linzig bei genauer Beachtung der naturgegsbe-
nsn Lebensgrundlagen erhielt der Lörster einen
koken Lrtrag.

„Zurück zur blatur!" also heibt der Ruk, durch
den sich der modern eingestellte Lörster und
V^aldbesit?er soll leiten lassen. Dazu gekört
auch, dak er sich nickt auk eine bestimmte Kolz-
art kestlsgt, sondern eins natürliche blisckung
anstrebt. Ls bat sich gezeigt, dab das Leben in
bliscbwäldern sich in der Regel rascher, kroksr
und gesunder gestaltet als in reinen Beständen,
àcb hier hat sick sine Abkehr vom Kunstwald
und eins Rückkehr zum blaturwald durchgesetzt.
Llnd nickt zuletzt wird darauk geachtet, Lleick-
altrigkeit zu vermeiden, also möglichst ungleich-
altrige Läume in einem Lestand zu vereinen.
Las bewirkt, dab alle 8tockwerke des VLaldes,
vom Loden bis an die Krone binauk, von Läu-
men aller Lröüen mit deren Laubwerts aus-
genützt werden, während krüker in den gleich-
altrigen Licktenwäldern die 8tämms bis bock
binauk nur mit abgedörrtem Leäst oder ^.st-
narben bedeckt waren und vom Loden bis in die
Krone binauk kein Lrün sukkam. Ler einst tote
Raum Zwischen Loden und Kronenscbirm ist
beute wokl ausgenützter Lebensraum.

Lei den naturgsmäben Betriebsarten nützt
der VLirtscbakter, je nach Klima und Loden und
der Ligenart des Laumes, zwei Verjüngung«-
kräkte des ^Valdss aus: Lie 8amenbildung und
àsscblagskrakt. V/enn sich sin Bestand ausgs-
wsckssner Bäume ausscklieblich durch 8aatgut
natürbck vermehrt, spricht man vom Kocbwald.
Lagsgsn ergänzt sich der bliederwald durch
8tockausschläge, indem aus seinem ^Vurzslstock
Lriebs ,,ausscklagen" und zu Läumen werden.
Lis Verbindung beider öetriebssrten kübrt zum
blittelwald.

Lis neue Lorstwissenscbakt bat gelehrt, dab
der lVirtsckakter der blatur ihre Verkakren ah-
zulauscken bat. Versteht er es, sich diese zu
eigen zu machen, so gewinnt er einen gesunden,
ertragreiksn und zugleich einen wirklich schönen
^Vald. 8eit der Lorstwirt diesen neuen V/eg be-
gebt, ist unserer Keimst der einstige lVald
wenigstens annähernd zurückgegeben worden
und bat uns die V^akrbeit erleben lassen, daL
der blaturwald der schönste VLald ist. kw.

Rèdaktiou: Or. Trust Tsckiuauu, ^ürick 7, RütistraLs 11). sLeitraZe uur su diese Adresse Ij Ouverlau^t eiuZesaudteu Leitrs^eu cuuü
das Rückporto beigelegt v/erdeu. Oruck uud VsrlaZ vou Müller, V^erder à Lo. V^olkbsck«tr-aüe 19. Türick ?elepüou 32 33 27
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