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u f d e r V este  C obu rg  im  je tz t 
b ay e risch en  S u d th u rin g en  is t  der 
im m erh in  se lten e  F a li zu verzeich- 
n en , daB a n  einem  M onum ental- 
b a u  d a s  H olz im  g roB ten  M aBstab 
a is tr a g e n d e r  u nd  schm iickender 
B au sto ff V erw en d u n g  gefu n d en  
h a t. D as is t n ic h t w illku rlich  eine 
F ra g e  des G eschm ackes gew esen  
o d er au s  E rsp a rn isg riin d e n  u n te r- 

nomm en w o rd en , so n d ern  es la g  in  d er N a tu r  d er B au- 
aufgabe a is  e in e r W i e d e r h e r s t e l l u n g  e i n e s  

1 u r a l t e n  g e s c h i c h t l i c h e n  B a u w e r k e s ,  
dessen w esen tlich e  B es tan d te ile  n a c h  dem  W illen  des 
B auherrn m o g lich s t e rh a lte n  w erd en  so llten .

WTen n  m an  a b e r d ie  a lte n  A b b ild u n g en  u n se re r 
S tad te  u n d  B u rg en  z. B. in  M erians h e rr lic h en  D ar- 
ste llungen  des d eu tseh en  V a te r la n d e s  b e tra c h te t , so 
w ird m an  fe s ts te llen , in  w elchem  au B ero rden tlichen  Um- 
fang friihere  J a h rh u n d e r te  d as  H olz zu groB en B au- 
u n tem eh m u n g en  h e ran g ezo g en  hab en . D as n ic h t nu r 
in D eu tsch lan d , so n d e rn  au ch  im A u slan d , m an  b ra u c h t 
u n te r an d e re n  zah lre ich en  B eisp ielen  n u r  a n  die g rofien  
H allen  d er eng lisohen  S ch lo sser o d e r U n iv e rs ita tsb a u te n  
aus dem  15. o d e r 16. J a h r h u n d e r t  (C am bridge  u n d  Ox- 
ford) oder a n  die w e itg e sp a n n te n  g o tisch en  T onnen - 
gew olbe d e r  fran zo sisch en  B a u k u n s t z. B. im  H o sp ita l 
von B reune u n d  J u s t iz p a la s t  zu R o u en  zu denken .

E rs t  d e r  S ieg esżu g  d e r  e ise rn en  T ra g e r  u n d  die 
S icherheit,' m it d e r  die T ra g fa h ig k e it  de rse lb en  zu be-

rech n en  u n d  die S p annw eiten  auszu d eh n en  w aren , h a t  
d an n  zu einem  R u ck sch lag  g e fu h rt, d e r n am en tlich  in 
fo lge d er O berscha tzung  d er F eu e rs ich e rh e it d e r aus 
E isen  und S te in  h e rg es te llten  B au ten  zu e iner s ta rk e n  
Z u riick d ran g u n g  des H olzes a is tra g e n d e r  B austo ff ge- 
fiih rt h a t. A uf d iesem  G ebiet h a t  sich  a lle rd in g s m it 
der Z eit eine w esen tliche  A nderung  d er A n sch au u n g en  
b em erk b a r gem ach t. Schon v o r J a h re n  is t bei dem  
B ran d  d er groBen S pe icherbau ten  in  H am b u rg  beob- 
a c h te t w orden , daB s ta rk ę  E ich en h o lzstu tzen  dem  F eu er 
lan g e r w id e rs tan d en  h a tte n , a is die d u rch  die G lu t 
schnell v e rb o g en en  E isen trag e r . U nd  bei dem  B ran d  
des K irch en saa les  im  Schlofi zu A lten b u rg , im  J a h r  
1905, h a t  sich die ho lzerne B a lkendecke , die au s  u n 
m itte lb a r n eben  e in an d e r liegenden , u n te r  sich  ver- 
d iibe lten  B a lk en  b es tan d , tro tz  d e r  GroBe des Schaden- 
feuers a is  au sg eze ich n e t w id e rs tan d sfah ig  b ew ah rt. N u r 
e ine S ch ich t vo n  1 b is l'A  cm T ie fe  w a r a n  d e r U n te r- 
s e ite  d e r  D eck e  y e rk o h lt. D as h a t  a b e r  d ie  T ra g fa h ig 
k e it  d er au B ero rden tlich  s ta rk  b e la s te te n  B a lk en  n ic h t 
e rs c h u tte r t.

D ie E rfah ru n g en , d ie  d er V e rfasse r in  d iesem  u n d  
in  a n d e re n  F a llen  g em ac h t h a t, h ab en  ih n  d a n n  ve r- 
anlaB t, dem  H olz, a u c h  i n  B e z u g  a u f  F e u e r 
s i c h e r h e i t ,  m eh r V e rtra u e n  zu sch en k en  ais friiher.

D er H a u p tb a u  d e r  V este  C oburg , d e r so g en an n te  
F u r s t e n b a u  (rech ts oben im  u n ten s teh en d en  L ag e 
p la n ) , w a r u rsp ru n g lic h  ein ro m an isch e r S te inbau , 
ganz  ahn lich  dem  P a la s t  d er W artb u rg . Im  J a h r  1500 
b ra n n te  d a s  Schlofi, g e leg en tlich  eines H ochze itsfestes,
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ab, un d  es w urde  u n m itte lb a r d a ra u f m it dem  N eubau  
begonnen . D abei is t die sud liche  A uB enw and um  eine  
s ta rk ę  G angb re ite  vo r d ie  a lte  P a la sm au er vo rgeriick t 
w orden . D iese se lb s t is t  a is  innere  b a lk en trag en d e  
W an d  s teh en  geb lieben , w ah ren d  die sud liche  A uBen
w and  v o lls tan d ig  in  F ach w erk  w ieder au fg e rich te t

tio-en a lten  F a c h w e rk b a lk e n  d azu  n ach  B edarf m it der 
A x t abzu a rb e iten .

D urch  B ew eg u n g en  im  In n e re n  d es  B u rgberges w ar 
der F u rs te n b a u  bauf& llig g ew o rd en  u n d  es s te llte  sich 
die N o tw en d ig k e it se in e r  v o lls ta n d ig e n  u n d  durchgrei- 
fenden  E rn e u e ru n g  h e rau s . B ei d ie se r G elegenheit wur-

w o rd en  ist. A uch  iiber d iesen  e tw a  1507 v o llen d e ten  
B au  s in d  d an n  im  L au f d e r  Ja h rh u n d e r te  m anche S tiirm e 
h in w eg  g e b ra u s t; m an  h a t ih n  ze itw eise v e rp u tz t und  
end lich  in  d e r  M itte des 19. J a h rh u n d e r ts  eine dunne, 
aus B re tte rn  h e rg e s te llte  F a ch w erk -S ch e in a rch itek tu r 
ihm  v o rg e le g t u n d  sich  d a b e i n ic h t gesch eu t, die m ach-
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den die alten  m achtigen S tile  des F a c h w e rk e s  w ieder 
frei gelegt und d ienten  ebenso w ie  d ie  s in n v o ll ein- 
gelassenen K opfbiinder ais Y orbild  fiir d ie  D urchbil- 
dung der gesam ten AuBenwande, d ie  d a d u rc h  von 
vornherein einen groBen MaBstab e rh ie lten . —

(F o r ts e tz u n g  folgt.)



Eine K undgebung d es R eich sforstw irtsch aftsrates zum  W iederaufbau.
ie jeder andere Erwerbszweig, is t auch die 
deutsche F orstw irtschaft bestrebt, an dem 
w irtschaftlichen W iederaufbau des Y ater- 
landes m itzuarbeiten. Im Gegensatz zu der 
lhr yerw andten  L andw irtschaft kann es sich 

Jedoch nich t um eine schnell w irkende 
E rtragserhohung handeln, w ir miissen vielm ehr in der 
I orstw irtschaft m it langen Zeitraum en rechnen.

Die nachstehende K undgebung, vom Reichsforstw irt- 
schaftsrat durch seinen Standigen AusschuB am 22. Marz

1922 beschlossen, s te llt d e n  j e t z i g e n  S t a n d  d e r  
L e i s t u n g s f a h i g k e i t  d e s  d e u t s c h e n  W a l d e s  
fest, verw ah rt ihn gegen die tibertriebenen A nforderun- 
gen, die sich aus dem K ohlenm angel und den H olzliefe
rungen an die E n ten te  ergeben, und fiihrt die Mittel und 
W ege an, wie die E rzeugung  der F orstw irtschaft gehoben 
werden k ann  und  mufl.

I.
Seit e tw a 60 Jah ren  h a t D eutschland eine M ehreinfuhr 

von Holz, d e c k t  a l s o  s e i n e n  H o l z b e d a r f  n i c h t  
v o l l  a u s  d e r  e i g e n e n  F o r s t w i r t s c h a f t ;  in 
den le tz ten  Jah ren  vo r dem K rieg  hat es von seinem jahr- 
lichen N utzholz-Bedarf (44 Millionen Festm eter) den d ritten  
Teil durch M ehreinfuhr von 14 bis 15 Millionen Festm eter 
beschaffen m iissen.

Das an sich schon nicht ausreichende Ertragsverm ógen 
des deutschen W aldes is t durch den K rieg und seine 
Folgen empfindlich geschw acht worden. W ahrend des 
Krieges muBten forstliche R iicksichten bei dem Einschlag 
der gew altigen Holzmassen fiir die H eeresverw altung, die 
Industrie und die V ersorgung der Bevólkerung m it Brenn- 
holz s ta tt der fehlenden Kohle zuriicktreten; bestim mend 
fiir O rt und A rt des Hiebes w ar bei dem Mangel an 
A rbeitern und Zugyieh und bei der C berlastung der 
Bahnen lediglich die Moglichkeit, das Holz rasch oder 

iiberhaupt an die V erbrauchsstelle zu bekommen. 
In  frachtgiinstigen Revieren dehnten sich un- 
geheure Kahlflachen, die n icht aufgeforstet w er
den konnten, weil die Menschen und Gespanne 
fehlten. Aus dem gleichen Grund und wegen 
Fehlens der B ekam pfungsm ittel (Raupenleim) 
konnte den Insektenschaden nicht entgegen ge- 
w irk t werden, sodaB Spinner- und nam entlich 
SpannerfraB aufierordentlich groBe S trecken des 
norddeutschen K iefernwaldes vern ich tet haben. 
Schrankenlose W aldweide, Graserei und Streu- 
nutzung ais Folgen der aufs hóchste gestiegenen 
Futter- und S treunot haben den W ald schwer 
geschadigt.

Nach Beendigung des K rieges wurde der 
deutsche W ald iiber seine L eistungsfahigkeit 
hinaus in Anspruch genommen durch ver- 
stark ten  E inschlag von Brennholz — lander- 
weise in der Form der Zw angsw irtschaft — zur 
L inderung der Kohlennot, von Grubenholz, 
yon Schwellenholz zur E rganzung des w ahrend 
des K rieges herunter gew irtschafteten Bahn- 
oberbaues, von Holz fiir den Bau von Eisenbahn- 
w agen ais E rsatz des an die Fein d e  abgegebenen 
und des im K rieg yerbrauchten  W agenparkes; 
durch den E inschlag des Bedarfs der auch fiir 
die w iedereinsetzende A usfuhr arbeitenden In 
dustrie, von Siedlungsholz usw. Die seitens der 
R eichsregierung fiir 1920 angeordnete Mehr- 
fallung yon A  des norm alen Einschlages sollte 
den groBeren Bedarf decken, is t aber beim 
Sinken der Y aluta ausgenutzt worden, viel deut- 
sches Holz unrechtmaBig durch das Loch im 
W esten ins Ausland zu bringen. In gleicher 
Zeit is t der W ald durch N aturereignisse und 
menschliche Eingriffe schwer heim gesucht w or
den, was ebensowohl seine nachhaltige E r
zeugung herabm indert, wie es das Urteil iiber 
seine Leistungsfahigkeit tauscht.

W iederholte Stiirme in den Jah ren  1919 bis
1921 haben in Siiddeutschland iiber fiinf Mil
lionen Festm eter gebrochen und zahllose Be- 
stande verlichtet, verdorben und zu B ru tsta tten  
forstschadlicher Insekten  gemacht. Im west- 
lichen und m ittleren D eutschland h a t Schnee- 
bruch die jiingeren Bestande vielfach vem ichtet. 
Im norddeutschen K ieferngebiet hat sich der in 
der K riegszeit entstandene RaupenfraB, nam ent
lich SpannerfraB, verheerend m it seinem Gefolge 
anderer Forstschadlinge auf w eite Gebiete aus
gedehnt. Der H olzdiebstahl is t nam entlich in den 
Zeiten revolutionarer A usschreitungen an vielen 
O rten zur W aldverw iistung geworden. Durch Ab- 
gabe von Siedlungsland h a t der W ald viel von 
seinen erzeugungskraftigsten Gebieten eingebiiBt.

Der F riedensvertrag  h a t uns in Pommerel- 
len, Posen, dem Memelland und ElsaB-Lothrin- 
gen fiir unsere Y ersorgung nich t zu entbehrende 
H olzproduktionsgebiete geraubt.

n.
E ntfa lte t sich die B a u t a t i g k e i t  in der 

dringend gebotenen W eise und erreicht die holz- 
verarbeitende Industrie  auch nu r annahernd den Vorkriegs- 
stand, so sehen w ir uns einem H o l z m a n g e l  gegeniiber, 
m it dessen Behebung durch Einfuhr w ir n icht rechnen kon
nen, solange der russische H olzm arkt uns yerschlossen ist. 
Die N utzholz-Erzeugung des deutschen W aldes w ird zurzeit 
dadurch besonders beein trachtig t, daB ungew óhnlich groBe 
Holzmengen, die ais Nutzholz verw endet w erden kOnnten, 
ais E rsa tz  der fehlenden Kohle_ zur H eizung verbraucht 
w erden miissen. D e r  h e i m i s c h e  B e d a r f  w i r d  
n u r  b e i  a u B e r s t e r  A n s p a n n u n g  d e r  L  e i - 
s t  u  n  g  s f a  h i g  k  e i t  u n s e r e s  W a l d e s  u n d  n u r  
d a n n  g e d e c k t  w e r d e n  k o n n e n ,  w e n n  d i e s e r  
v o n  d e n  d u r c h  d a s  F e h l e n  d e r  K o h l e  b e -  
d i n g t e n  u n w i r t s c h a f t l i c h e n  B r e n n h o l z -  
A b g a b e n  e n t b i i r d e t  w i r d .

N a c h  f r t i h e r e m  
E  n t w n r f.

O s t g i e b e l  d e s  F t t r s t e n b a u e s .

Das Holz im W iederaufbau de r Y este Coburg.
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Selbst eine einmalige Holzlieferung an die Entente in 
dem Umfang der je tz t vorbereiteten muB eine unheilvolle 
W irkung auf die Inland-Y ersorgung haben. Eine Wieder- 
holung solcher Lieferungen ware vom deutschen W ald 
n icht zu ertragen.

m.
Der R eichsforstw irteęhaftsrat e rk lart es fiir eine heilige 

P f l i c h t  d e r  d e u t s c h e n  F o r s t w i r t s c h a f t ,  d i e  
E r z e u g u n g  d e s  W a l d e s  u n t e r  E i n s a t z  a l l e r  
K r a f t  u n d  m i t  a l l e n  m o g l i f c h e n  M i t t e l n  z u 
s t  e i g e r n  ; er verkennt aber nicht, daB diese Mittel in 
der Forstw irtschaft beschrankter sind und langsam er 
wirken, ais in der Landwirtschaft.

Die Hebung der forstlichen Erzeugung und dam it die 
Mithilfe der Forstw irtschaft am W iederaufbau kann nur 
durch diese selbst und ihre berufenen Y ertreter erreicht 
werden. Die Forstw irtschaft muB aber fordern, daB die 
ihrer E inw irkung nicht unterworfenen Vorbedingungen und 
V oraussetzungen fiir die E rreichung dieses Ziels erhalten 
oder geschaffen und die b e s t e h e n d e n  H e m m n i s s e  
b e s e i t i g t  w e r d e n .

A. Selbsthilfe.
Von den W aldbesitzem  fordert der Reichsforstwirt- 

schaftsrat:
Den ernsten W i l l e n ,  d i e  f o r s t l i c h e  E r z e u 

g u n g  z u  s t e i g e r n  und hin ter dieses Ziel Augenblicks- 
Vorteile zuriickzustellen;

Sorge fiir eine ausreichende f a c h l i c h e  A u s  - u n d  
F o r t b i l d u n g  a l l e r  b e i  d e r  B e w i r t s c h a f t u n g  
d e s  W a l d e s  t a t i g e n  P e r s o n e n ;  Inanspruchnahm e 
sachverstandigen R ates bei Unzulanglichkeit dieser A us
bildung;

sorgsame A usnutzung und A ushaltung des ge- 
schlagenen Holzes;

P f l e g e  d e s  B o d e n s  ais der Quelle der Holz- 
erzeugung durch alle MaBnahmen, welche forstliche Er- 
fahrung und W issenschaft an die Hand geben, insbesondere 
durch rasche W iederbestockung und Unterjassung oder 
E inschrankung der waldschadlichen Nebennutzungen, vor 
allem der Streunutzung;

P f l e g e  d e s  B e s t a n d e s  durch wuchs- und wert- 
fordem de Lauterungen und D urchforstungen und durch 
Schadlings-Bekampfung;

sachgemafie und beschleunigte A u f f o r s t u n g  d e r  
S c h l a g b l ó B e n  und der anders ais forstlich nicht voll 
nutzbaren Flachen, vor allem des 0  d 1 a  n d e s , m it stand- 
ortgemaBen Holzarten unter Yerwendung von Saatgut ge- 
eigneter H erkunft;

Vermischtes.
Otto Hetzer Aktiengesellschaft in Weimar. Dem Ge-

schaftsbericht des V orstandes fiir das Jah r 1921 entnehmen 
wir die folgenden Ausfiihrungen:

S tarkę politische Unruhen, daneben zeitweise ein Yer- 
sagen der Eisenbahn in nie gekanntem  Umfang driickten 
dem w irtschaftlichen Leben in Deutschland ihren Stempel 
auf. W eiter eine Steuergesetzgebung, die letzten Endes 
Handel und Industrie zum Erliegen bringen miissen. DaB 
unter solchen V erhaltnissen auch unser Untemehmen 
schwere Kampfe bestehen muBte, um sich durchzusetzen, 
ist erklarlich. Besonders erschwerend w ar fiir uns, daB die 
Preise sich in fortw ahrender, teilweise sprunghafter Be- 
wegung befanden.

W enn es uns moglich gewesen ist, trotzdem  wieder ein 
befriedigendes Ergebnis zu erzielen, so konnte das einesteils 
durch A nspannung aller K rafte erreicht werden, andem teils 
durch den Ruf, den unsere Erzeugnisse mit der Zeit auf dem 
W eltm arkt erlangt haben. Diesem guten Ruf verdanken wir 
es auch, daB wir dem neuen J a h r  verhaltnismaBig hoff- 
nungsvoll entgegengehen konnen, denn der Auftrags- 
bestand, den wir ins neue G eschaftsjahr m it heriiber- 
nehmen, sichert uns eine Beschaftigung fiir langere Zeit zu 
lohnenden Preisen.

Der Steigerung der R ohm aterialpreise muBten wir 
unsere Betriebsm ittel anpassen. Infolgedessen machte sich 
eine Erhohung unseres G rundkapitals auf 4 000 000 M. not- 
wendig. Daneben wurde eine Obligationsanleihe von
1 500 000 M. aufgenommen. —

Steigerung der Holzpreise im wiirttembergischen 
Schwarzwalde. Nach einer Mitteilung des „Schwab. 
Merk.“ aus Horb vom 19. April 1922 erzielte diese S tadt 
bei einer Y ersteigerung von Langholz einen Preis von 
940 v. H. der Taxe. Jedes W ort zur Charakterisierung 
dieser Zustande erscheint uns uberfltissig. —

Ein preuBisches Gesetz zur Erhaltung des Baum- 
bestandes und zur Erhaltung und Schaffung von Uferwegen

N aturverjiingung der hierfiir geeigneten Bestande in 
weitgehendem Mafi.

B. Staatshilfe.
Die Forstw irtschaft is t zu hoheren Leistungen nur 

fahig, wenn sie durch die staatliche G esetzgebung und Ver- 
w altung darin nicht gehindert, sondern gefordert -wird 
und im Staats- und W irtschaftsgefiige eine selbstandige 
S tellung erhalt, die ihr erm oglicht, ihre Angelegenheiten 
in der Offentlichkeit zu vertre ten . In  diesem Sinn fordert 
der R eichsw irtschaftsrat:

Freilassung des K indes- und  G attenerbes von der Erb- 
schaftssteuer, die gerade in der mit langen Produktions- 
zeitraum en arbeitenden F orstw irtschaft jede MaBnahme 
zur E rtragssteigerung auf lange S icht in F rage stellt;

V erschonung m it zu hohen V erm ogenssteuern, die zu 
produktionsm indernden Eingriffen in das erzeugende Be- 
standskapital zwingen w urden;

Schutz der holzverarbeitenden heimischen Industrie 
durch geniigend hohe Zollbelastung des zugerichteten 
Holzes und Schutzzolle fiir die inlandischen Gerbstoffe;

Eisenbahntarife, welche die Zufiihrung des Holzes aus 
entlegenen W aldgebieten an die H auptverbrauchsorte er- 
móglichen;

Y erm eidung aller zw angsw irtschaftlichen MaBnahmen, 
welche stets die Erzeugun"- storen oder verhindern;

R iicksicht auf die B esonderheiten des forstlichen Be- 
triebes bei der Regelung von A rbeiterfragen;

gesetzliche Bestimm ungen zur S icherung und Erhaltung 
des W aldbestandes, Schaffung des W aldgutes mit Anerben- 
recht, A usschaltung aller gesetzlichen MaBnahmen, ins
besondere auf den Gebieten des Siedlungsw esens und der 
Gemeindeordnung, welche zusam m enhangenden Waldbesitz 
gefahrden;

A ufhebung aller Rechte, welche eine unwirtschaftliche 
Verwendung von Holz zur Folgę haben, und Ersatz der 
W aldstreu durch andere Streum ittel, insbesondere Torfstreu: 

vollen Schutz des W aldes gegen Holzdiebstahl und 
andere ungesetzliche Eing-riffe;

eine selbstandige forstliche B erufsvertre tung  nach dem 
K reuznacher BeschluB des R eichsforstw irtschaftsrates vom 
10. Septem ber 1921 (M itteilungen des R. F. R. S. 235).

Dem einmiitigen Zusam m enarbeiten aller zur Pflege 
der Forstw irtschaft berufenen, in ihr und fiir sie tatigen 
K rafte w ird es nach U berzeugung des Reichsforstwirt
schaftsrates gelingen, d i e  H o l z e r z e u g u n g  w e s e n t 
l i c h  z u l i e b e n ,  d a m i t  d e r  H o l z n o t  v o r z u -  
b e u g e n  u n d  u n s  v o m  A u s l a n d  m e h r  u n d  m e h r  
u n a b h a n g i g  z u m a c h e n .  —

im Interesse der Volksgesundheit, das gegen den SchluB
des vergangenen Jah res im preuBischen L and tag  beraten 
w'urde, is t aus der Beobachtung entstanden. daB in den 
letzten Jah ren  die an sich schon knappen W aldflachen in 
stark  besiedelten Landesteilen durch Abholzen in ode, kahle 
Flachen oder in Industriegelande um gew andelt wurden, 
ohne daB gesetzliche H andhaben zu einem behordlichen 
Eingreifen gegeben wiiren. Diese B eobachtung is t m it der 
groBten Besorgnis besonders im rheinisch-westfalischen 
Industriebezirk gem acht worden. V erm inderung der Baum- 
bestande, W aldverw iistungen und  andere Beejntrachti- 
gungen haben hier wie an zahlreichen anderen Stellen des 
preuBischen S taates zu schweren MiBstanden gefiihrt.

Im Rahmen der Entw iirfe eines Reichsforstgesetzes, 
eines PreuBischen Forstkulturgesetzes und eines PreuBi- 
schen Gesetzes iiber Kahlschl&ge in P rivatw aldungen ist 
der hier erforderliche besondere Schutz fiir die Baum- 
bestande nicht in geniigendem MaB vorgesehen. Die ge- 
nannten Entwiirfe beziehen sich n u r auf W aldungen im 
engeren Sinn, also auf G rundstiicke, die ihrer ganzen Art 
nach zur H olzzucht bestim m t sind. Der Entw urf des Kahl- 
schlaggesetzes bezieht sich sogar n u r auf Hochwaldungen 
und hochwaldfthnliehe W aldungen.

Nun gibt es aber neben geschlossenen W aldungen auch 
Baumbestande, die wegen ihrer Beschaffenheit (Biische, Ge- 
strauch an W asserlaufen, Alleen, P ark s usw.) oder mangels 
Bestimmung zur H olzzucht n ich t un ter den gesetzlichen Be- 
griff der W aldungen fallen. D ieser gesam te H o l z - 
b e s t a n d  m u B  i m  I n t e r e s s e  d e r  Y o l k s g e s u n d -  
h e i t  n a c h  M o g l i c h k e i t  e r h a l t e n  w e r d e n  und 
bedarf b e s o n d e r e r  g e s e t z l i c h e r  F u r s o r g e .  —
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